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Recent advances in North American Pleistocene stratigraphy 
Richard Foster F l i n t 

Yale Universi ty, New Haven, Connecticut, U.S.A. 

I n t r o d u c t i o n 
The Glacial Map of Nor th America (FLINT and others 1945 ) assembled the 

essentials of what was known of Nor th American Pleistocene s t ra t ig raphy as 
of 1 9 4 2 ; t he map data were amplified by FLINT (1947) . Since the m a p appeared, 
a large volume of field work by m a n y geologists and some other scientists has 
resul ted in much new information. The discussion tha t follows is a review of 
some of the more impor tan t advances made during the last decade, bu t chiefly 
dur ing the last five years . 

E x t e n t of N e b r a s k a n d r i f t s h e e t 

The outermost drift in southeas tern Nebraska, nor theas te rn Kansas , and 
no r the rn Missouri had been thought to be probably Nebraskan, the oldest of the 
four Amer ican drift sheets. This opinion was based par t ly on the inference that 
because much of that drift consists only of scattered boulders, the drift must be 
the res iduum of a sheet of till from which the fines had been removed by erosion, 
and tha t such removal mus t have requ i red a long t ime. 

This a rgument loses force when it meets the fact tha t much of the drift in 
question cocupies a much-dissected bel t of country wi th steep slopes, fringing 
the Missouri River, and some geologists have suspected tha t the outermost drift 
is not Nebraskan (First glacial) but Kansan (Second glacial). This view has been 
s t rengthened by test borings made in eas tern Nebraska (E. C. REED, unpublished) 
and nor theas tern Kansas (FRYE & WALTERS 1950) w h e r e the outermost drift 
consists largely of continuous till. The borings show tha t the outer limit of the 
Nebraskan drift lies well inside the border of the Kansan drift, which overlaps 
and bur ies the Nebraskan drift border . By analogy it seems likely tha t the 
outermost drift in no r the rn Missouri is likewise not Nebraskan but Kansan. 

Borings through the Illinoian (Third glacial) drift in Illinois showed still 
earl ier tha t in that S ta te the Nebraskan drift sheet is less extensive than the 
Kansan, al though both a re buried benea th the Illinoian drift. Hence in a wide 
sector of the glaciated region the Nebraskan drift is less extensive t h a n one or 
more younger drifts, and in no case is it the most extensive. In eas tern United 
States where the outermost drift is variously Wisconsin (Fourth glacial), Illi
noian, and Kansan, the Nebraskan drift has not been identified. 

These data lead to the probabil i ty tha t the Nebraskan drift sheet is the least 
extensive of the drift sheets laid down by the Lauren t ide Ice Sheet, al though 
in some districts, as in nor theas te rn Iowa, it extends beyond the younger drifts. 
This probabi l i ty takes on new in teres t in the light of the relat ions recently 
described (WIRTZ & ILLIES 1 9 5 1 ) from the island of Sylt, off the wes t coast of 
Denmark . There are exposed coarse deposits of Scandinavian origin, possibly 
rafted on icebergs, and therefore suggesting a glacier tha t stopped shor t of Sylt. 
But the deposits lie in continuous s t ra t igraphic sequence wi th fossil-bearing 
s t ra ta tha t are apparent ly uppermost Pliocene; hence, if glacial, they date from 
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the First glaciation. A First glacial ice sheet that fell short of the limits reached 
by its successors is wha t seems to be recorded in the United States, and if the 
reasoning leading to this view is accepted, then the related climatic fluctuation 
was common to both America and Europe. 

N o n g l a c i a l s e q u e n c e i n K a n s a s , N e b r a s k a , a n d S o u t h D a k o t a 
Recent extensive studies have clarified the Pleistocene nonglacial sequence 

in the terr i tory stretching wes tward from the Missouri River. There the r ivers 
flowing eas tward from the Rocky Mountains across the Grea t Plains built a 
series of alluvial fills a l te rna t ing wi th erosional excavations. Thanks to the 
fossil-vertebrate content of the fills, the widespread presence of a distinctive 
layer of volcanic ash, and the s t ra t igraphic relat ions of fills to till sheets, corre
lation in considerable detail has been possible. The sequence recognized in 
Nebraska and South Dakota is shown in Table I. Details for Kansas have been 
published by FRYE, SWINEFORD & LEONARD (1948), and for Nebraska by CONDRA, 
REED & GORDON (1950). The South Dakota column is detailed in a report by 
FLINT, now in course of publicat ion by the United States Geological Society. 

That the various sedimentary bodies differ conspicuously from each other as 
to grainsize is evident in Table I. However, no consistent correlat ion between 
these differences, and glacial- interglacial climatic fluctuations, exists. This 
suggests (although it does not prove) that grainsize changes a re the result, at 
least in part , of factors other t han climatic changes. They may be in par t the 
result of broad crusta l movements . 

T a b l e I — C o r r e l a t i o n of P l e i s t o c e n e a l l u v i a l d e p o s i t s 
i n N e b r a s k a a n d S o u t h D a k o t a w i t h t h e g l a c i a l s e q u e n c e 

G l a c i a l s e q u e n c e N o n g l a c i a l s e d i m e n t s i n 
N e b r a s k a a n d S o u t h D a k o t a 

W i s c o n s i n 
( F o u r t h g l a c i a l ) 

V a r i o u s g l a c i a l , a l l u v i a l a n d 
l o e s s d e p o s i t s 

S a n g a m o n 
( T h i r d i n t e r g l a c i a l ) ( D e e p w e a t h e r i n g ) 

I l l i n o i a n 
( T h i r d g l a c i a l ) 

L o v e l a n d f o r m a t i o n ( v a l l e y 
p h a s e ) ( s i l t a n d c l a y ) 
C r e t e s a n d a n d g r a v e l 

Y a r m o u t h 
( S e c o n d i n t e r g l a c i a l ) 

S a p p a s i l t a n d c l a y 
( i n c l u d i n g P e a r l e t t e v o l c a n i c 
a s h h o r i z o n ) 

K a n s a n 
( S e c o n d g l a c i a l ) 

G r a n d I s l a n d s a n d a n d g r a v e l 
R e d C l o u d s a n d a n d g r a v e l 

A f t o n i a n 
( F i r s t i n t e r g l a c i a l ) 

F u l l e r t o n 
s i l t a n d c l a y 

N e b r a s k a n 
( F i r s t g l a c i a l ) H o l d r e g e s a n d a n d g r a v e l 

An interest ing fact emerging from study of the fossils in the alluvial fills in 
Nebraska is that the most conspicuous faunal change occurred at the time of 
max imum extent of the Kansan ice sheet. This is not pr imari ly a change from 
glacial to nonglacial, or vice-versa, but consists s imply of s t r ikingly new ele-
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ments in the regional mammal-fauna. (See faunal chart in CONDRA, REED & 
GORDON 1 9 5 0 ) . The under ly ing cause of the change is not apparent . 

E x t e n t a n d s t r a t i g r a p h y o f I l l i n o i a n d e p o s i t s 
When the Glacial Map of North Amer ica (FLINT and others 1945) was p u b 

lished, I l l inoian drift had no t been recognized west of the Mississippi River 
except in ex t r eme southeas tern Iowa. 

Because of this, some geologists believed tha t in Il l inoain time the ice sheet 
was confined to the nor theas te rn part of N o r t h America, and deduced climatic 
and meteorologic consequences that seemed to be inconsistent with the probabi 
lities. Recently, however, it has been s h o w n to be present in South Dakota 
(WARREN, 1 9 4 9 ) and Minnesota (R. V. RUHE , unpublished). In South Dakota the 
Illinoian drift border is everywhere bu r i ed beneath the more extensive Wis
consin drift; this fact de layed recognition of the presence of the older drift 
sheet. It n o w seems likely, therefore, t h a t the Illinoian drift sheet continues 
nor thwes tward , with an a r ea l extent s imi la r to that of the Wisconsin drift. If 
so, the climatic anomalies implicit in ear l ier , erroneous concepts of its ex tent 
disappear ,and the distr ibution of the I l l inoian in America becomes more near ly 
comparable wi th the dis t r ibut ion of the S a a l e drift in Europe . 

In this connection it has come to be recognized tha t t h e extensive Loveland 
loess sheet is not Sangamon (Third interglacial) as was formerly supposed, but 
Illinoian. The areal dis t r ibut ion of the Loveland loess is consistent w i th the 
newly recognized, extended distribution of the Illinoian drift. There can be 
little doubt as to the genetic relationship of that loess to tha t drift. 

The discovery of bur ied weathering profiles within the Loveland loess in 
Nebraska suggests that t he r e were two or more episodes of loess sedimentat ion, 
well separa ted in time. As bursts of loess deposition wi th in the Wisconsin 
(Fourth Glacial) sequence a r e correlated r a t h e r generally wi th glacial maxima, 
the implicat ion of repeated expansions of the Illinoian ice sheet is plain. If in 
fact there were two such expansions, the I l l inoian s t ra t ig raphy would resemble 
that of Ge rmany according to the present v i ew of WOLDSTEDT ( 1 9 5 0 , cf .p. 2 5 6 , 3 0 2 ) , 
with the W a r t h e drift sheet interpreted as the product of a second expansion of 
the ice sheet dur ing the Saa le glacial age. 

It is wor th noting also t h a t the Illinoian ice sheet, r a t h e r than an ear l ier one, 
was responsible for the major drainage r ea r rangemen t t ha t created the present 
Missouri River in North Dako ta and Sou th Dakota. The uppe r Missouri, in p re -
Illinoian t ime, flowed east and north to t h e region of Hudson Bay; the Ill inoian 
blockade and diversion, which has become permanent , has shifted the cont inen
tal divide be tween the Arc t ic Sea watershed and the Gulf of Mexico watershed, 
far to the south of its fo rmer position. 

S t r a t i g r a p h y of t h e W i s c o n s i n s t a g e 
Dur ing the past few yea r s great advances have been made in our unde r 

s tanding of the Wisconsin drift. When t h e Glacial Map of North America was 
published the Wisconsin drift between t h e Mississippi River and the Rocky 
Mountains was very imperfect ly known. On ly two Wisconsin substages had been 
identified, and these were tentat ively r ega rded as Iowan and Mankato, respec
tively. Again this led to deductions concerning the ex ten t of the Wisconsin ice 
sheet and the climatic condit ions control l ing it, which, it is now evident, were 
erroneous. Coordinated mapp ing of the Wisconsin drift by several geologists in 
South Dakota, western Iowa, southwestern Minnesota, and eastern Nebraska 
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has established the presence, in that combined region, of four Wisconsin s u b -
stages, the Iowan, Tazewell, Cary, and Manka to substages identified e l sewhere 
on the Glacial Map of North America. The area l relations of these four s u b -
stages a re near ly identical in the two great glacial lobes—the Des Moines lobe 
in Iowa and Minnesota and the James lobe in South Dakota, indicating tha t t h e 
ice sheet responded in the same way to climatic fluctuations tha t affected b o t h 
lobes simultaneously. 

These relat ionships are described for Iowa by R. V. RUHE and for S o u t h 
Dakota by R. F. FLINT, in discussions now in course of publication. Subdivision 
of the Wisconsin drift is also in progress in Nor th Dakota and Montana, b u t 
owing to thinness of the drift sheets, erosional dissection, and distance from t h e 
region in which the s t ra t igraphy is best known, correlation is still somewhat 
uncer ta in 

In South Dakota and Iowa the four Wisconsin substages a re separated f rom 
each other by sheets of loess. The loess be tween the Iowan and Tazewell dr i f ts 
is, however, very th in and wholly unal tered; hence it is inferred that the I o w a n -
Tazewell in terval was probably very short and witnessed only moderate w i t h 
drawal of the ice sheet from the region. As both the Tazewell drift and its o v e r 
burden of loess a re much thicker than the Iowan drift and loess, the I o w a n 
glacial m a x i m u m can be thought of as a re la t ively short-l ived advance pulse of 
a longer-lived though less extensive m a x i m u m of Tazewell da te . 

At many places west of the Mississippi River the Tazewell-Cary in terval is 
marked by a zone of moderate weather ing and soil development (although w i t h 
a far less m a t u r e weather ing profile than tha t produced dur ing the Sangamon 
interglacial age). In contrast, the Cary-Mankato interval lacks the wea the r ing 
zone, a l though in the region of subhumid cl imate it is characterized by a C h e r 
nozem soil. F rom these facts it seems likely tha t there is only one subs tant ia l 
break wi thin the Wisconsin sequence, and tha t it intervened between the T a z e 
well and the Cary glacial sub-ages. During this break the ice-sheet margin m a y 
have w i t h d r a w n al together from nor th-cent ra l United States . As the I o w a n -
Tazewell in terva l and the Cary-Mankato in te rva l indicate a less marked change 
in conditions, the fourfold Wisconsin s t ra t igraphic sequence may be v iewed 
best, perhaps, as consisting of two pairs of two glacial maxima. 

This view is supported and amplified by t h e results of recent study of loess 
s t ra t igraphy in Illinois, Kansas, and Nebraska, outside the limits of the Wis 
consin drift. In Illinois (LEIGHTON & WILLMAN 1 9 5 0 ) the section is fivefold. T h e 
four upper uni ts a re correlated wi th Wisconsin glacial substages through t rac ing 
into the drift region. Respectively they under l ie the Tazewell till, overlie t h e 
Tazewell till, overlie Cary outwash, and (as sandy deposits) overlie Manka to 
outwash, and hence a re Iowan, Tazewell, Cary , and Mankato . The fifth and 
lowest uni t overlies the Sangamon (Third interglacial) zone of weather ing , 
underlies the Iowan loess (from which it is separa ted by a zone of slight leaching), 
and is areal ly re la ted to outwash valley t r a ins of major r iver valleys. These 
facts imply tha t this lowest Wisconsin loess — named Farmda le loess — r e p r e 
sents a brief pre- Iowan glacial expansion t ha t failed to reach as far south, in 
Illinois, as the Tazewell ice sheet. On this basis the first group of glacial m a x i m a 
should be thought of not as a pair but a trio. 

In Kansas (LEONARD 1 9 5 1 ; FRYE & LEONARD 1 9 5 1 ) the section is fourfold, and 
consists of th ree zones, distinguished principal ly on an inver tebra te - fauna l 
basis, separa ted from a fourth, overlying zone by a pronounced horizon of 
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weather ing and soil development. There is reason to believe that the intervening 
horizon, te rmed B r a d y s o i l , represents the Tazewell-Cary interval . The 
lowest of the five zones in the loess is believed to correlate wi th the Farmdale 
loess in Illinois. However, unl ike tha t loess it is not separated from the over
lying zone by a leaching horizon, and this may reflect the fact tha t the Kansas 
sections are more distant from the border of the Wisconsin drift than are the 
sections in Illinois. The four overlying zones a re believed to be respectively, 
Iowan, Iowan-Tazewell t ransit ion, Tazewell, and Cary-Mankato . The fact that 
in Kansas the Iowan loess is t ransi t ional into the Tazewell loess supplements 
the evidence in Iowa and South Dakota that the Iowan-Tazewell in terval was 
brief and was not characterized by great shr inkage of the ice sheet. The fact 
that the Cary and Mankato loess sheets seem to form a single unit in Kansas 
probably reflects the considerable distance between Kansas and the outer limits 
of the Cary and Mankato drift sheets, a min imum of 2 0 0 miles t raced along 
outwash routes. 

In Nebraska (cf. SCHULTZ, LUENINGHOENER & FRANKFORTER 1 9 5 1 ) the Wisconsin 
loess is subdivided into a lower pa r t (Iowan and Tazewell) and an upper par t 
(Cary and Mankato), the two par t s separated by the Brady soil zone. Detailed 
examinat ion of the inver tebra te faunas very likely will lead to a more complete 
subdivision of the section, as has been done in Kansas . 

The correlations mentioned above are shown in Table 2 . According to them 
the Wisconsin stage is subdivided by the Brady soil into an upper pair and a 
lower pair of substages; if the fluctuation implied by the leaching of the Fa rm-
dale loess proves to be important , then the lower pair would become threefold, 
at least in Illinois. 

A weather ing zone at the s t ra t igraphic position of the Brady soil -— that is, 
be tween the Tazewell and Cary drift sheets — has been identified in Indiana 
(WAYNE & THORNBURY 1 9 5 1 , p. 16) . 

That the ice-sheet margin, dur ing the Tazewell-Cary interval , stood farther 
no r th than Aylmer, Ontario, is suggested by widespread lacustr ine deposits, 
apparent ly dat ing from tha t in terval , in the Aylmer district (A. DREIMANIS, 
unpublished). 

Undoubtedly the subdivisions a re determined by climatic fluctuation, and 
speculation as to correlat ion wi th the Four th Glacial sequence in Europe is 
unavoidable. The question arises whether the Rosenthaler Randlage (WOLD-
STEDT 1950 , p. 2 1 3 ) and the p re -Brandenburg Weichsel drift in Ju t l and (K. MIL-
THERS, unpublished), represent ing apparent ly an early Four th Glacial expansion 
of t he Scandinavian Ice Sheet, may be the correlat ive of the ice advance sug
gested by the Fa rmda le loess, or whe te r it may represent the Iowan advance 
— or perhaps both. 

The question arises also whe the r in central Europe the weather ing horizon 
tha t separates the Younger Loess I from the Younger Loess II —• the horizon 
represent ing the so-called „Aurignacian interval" (cf. WOLDSTEDT 1 9 5 0 , p. 3 6 5 ) — 
is t h e correlative of the Brady soil zone. No fact present ly known seems to 
s tand in the way of such a correlat ion. 

In South Dakota and Iowa the Iowan drift sheet is the most extensive of the 
Wisconsin (Fourth Glacial) substages. In contrast, in Illinois, Indiana, and Ohio 
the most extensive Wisconsin substage is the Tazewell. That the Iowan is pre
sent, at least in Illinois, is indicated by the presence of the Iowan loess; pre
sumably the Iowan drift border passes beneath the Tazewell drift near the 
Mississippi River and continues eas tward beneath the younger drifts. Regional 
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variat ions in the extents of successive ice sheets seem to find logical explanat ion 
in the atmospheric circulat ion pat tern deduced from analogy wi th present-day 
short-per iod fluctuations (cf. FLINT & DORSEY 1945) ; specifically the deduced 
shift from a low-index p a t t e r n in Iowan t ime to a high-index in Tazewell t ime 
is consistent with the presen t ly known borders of the two respective drift sheets. 

In this connection it is interest ing t ha t the Wisconsin drift of the Green 
River lobe in nor thwes te rn Illinois, long of debatable correlation, has been 
established as Tazewell. Also this drift is more extensive than is shown on the 
Glacial Map of North America , as it ex tends west to the bluffs of the Mississippi 
River t rench in Iowa (LEIGHTON & SHAFFER 1949) . 

In Ind iana and Ohio t h e Tazewell a n d Cary drift sheets have been identified 
s t rat igraphical ly and the approximate positions of the i r borders determined. In 
Indiana, as already noted, t he interval be tween them is represented by a zone 
of weather ing . In Ohio th is interval is represented by fossil logs of forest trees 
incorporated in Cary till (R. P. GOLDTHWAIT, unpublished; cf. FLINT & DEEVEY 
1951 , p. 2 8 6 ) ; in western Pennsylvania (SCHOPF & CROSS 1 9 4 7 ; FLINT & DEEVEY 
1 9 5 1 , p. 2 8 6 ) it is represented probably b y peat. 

It has been shown by BRETZ ( 1 9 5 1 , p . 4 2 2 ) that the Por t Huron endmora ine 
in Michigan, formerly bel ieved to represen t the outermost position of the ice-
sheet marg in during the Manka to substage, actually was built dur ing the later 
part of Cary time, and tha t the Manka to maximum is represented by the Ma
nistee endmoraine, which lies farther nor th . This discovery brings the s t ra t i 
graphic sequences on the two sides of L a k e Michigan in to agreement 

The Manka to m a x i m u m was separa ted from the earl ier , Cary m a x i m u m by 
a pronounced shrinkage of the ice sheet. The ecology of peat accumulated near 
Two Creeks, Wisconsin (see references in FLINT & DEEVEY 1 9 5 1 , p. 2 6 2 ) dur ing 
the shr inkage, and evidence of a pronounced lowering of the water in the Lake 
Michigan basin as it found a new outlet through the St ra i t of Mackinac (BRETZ 
1 9 5 1 ) indicate that t he contemporaneous glacier marg in stood no r th of the 
existing Grea t Lakes. Radiocarbon determinat inos on the Two Creeks peat date 
the peat at 1 1 , 4 0 0 ± 3 5 0 years , and from the radiocarbon dates cf o ther ma
terials it is inferred tha t L a k e Algonquin III was in existence around 5 , 0 0 0 years 
ago and tha t the early Nipissing Grea t Lakes were in existence a round 3 , 5 0 0 
years ago (FLINT & DEEVEY 1 9 5 1 , p. 2 8 3 — 2 8 5 ) . All these dates a re r a t h e r sur
prisingly small; probably they indicate t ha t the ra te of melt ing of the Lauren-
tide Ice Sheet accelerated dur ing the l a t e r par t of the Wisconsin Glacial age. 

Evidence has continued to accumulate tha t two successive „postglacial" seas 
occupied the St. Lawrence lowland. T h e first carried a dominant ly cold fauna; 
the second seems to record temperate conditions. There are indications tha t an 
episode of expanded glaciers followed the two mar ine incursions, and tha t in 
the St. Lawrence valley ups t ream from Quebec City the glacier ice was not 
the Lauren t ide Ice Shee t bu t an ice cap centered in the Appalachian region 
south of the river (cf. OSBORNE 1951) . 

The la t te r fact is typica l of events in the highland region of nor theas te rn 
North America, in which m a n y local ice caps and cirque glaciers survived the 
general ice-sheet deglaciat ion (FLINT 1 9 5 1 ) , thus great ly complicating the late-
Wisconsin sequence of events . 

A s tudy by DEEVEY ( 1 9 5 1 ) has shown that pollen sequences in Aroostook 
County, Maine, are r emarkab ly similar to those in no r the rn Europe, wi th an 
Alleröd-like zone succeeded by evidence of colder climate. DEEVEY ( 1 9 5 1 , p. 197) 
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suggested the „remote possibility" that the Alleröd-l ike zone represents the 
Cary-Mankato in terval , and tha t although the Manka to glaciation influenced 
the vegetation in Maine, Mankato ice did not reach that vicinity. Should this 
possibility be subs tant ia ted by fur ther pollen studies, it would aid in fixing the 
st i l l -unknown position of the Manka to glacial l imit in the New England region. 

I t has been known for several years that two drift sheets of Wisconsin age 
are present in southeastern New England. This knowledge has been advanced 
by a recent detailed study (JUDSON 1949) of the Boston area, in which a young 
till and outwash a re found in several places to overl ie an older sequence of till 
and mar ine sediments, the older sequence hav ing been oxidized and eroded 
before the advent of the younger. 

Within the nor theas te rn region mention should be made also of the valuable 
a t tempt by LEIGHLY (1949) to reconstruct the glacial-age climatic conditions 
along the 49th para l le l of la t i tude from the Rocky Mountains to Newfoundland, 
and the application by HARE (1951) of the study of present-day snowfall to the 
growth of the Lauren t ide Ice Sheet . Both papers have advanced our knowledge 
of the meteorologic circumstances of ice-sheet development. 

C o r d i l l e r a n r e g i o n 
Pleistocene studies in the Cordil leran region have been fewer than in the 

region covered by the ice sheet, but progress has been made. Detailed work in 
the Wind River Mountains in Wyoming and the La Sal Mountains in Utah have 
revealed a fourfold sequence of Wisconsin glacial deposits which, after fur ther 
study, it should be possible to correlate with the Wisconsin s t ra t igraphy of the 
Mississippi Valley region (G. M. RICHMOND, unpublished). 

F r o z e n - g r o u n d p h e n o m e n a 
The study of frozen-ground phenomena associated with the glacial stages 

is less advanced in Nor th America than it is in Europe. Publicat ions thus far 
consist mainly of local descriptions; little a t tempt at regional synthesis has been 
made. One of the more extensive studies is tha t of PELTIER (1949) which des
cribes flow ear th in the valley of the Susquehanna River and its t r ibutar ies in 
Pennsylvania, and a t tempts to da te this mater ia l with respect to bodies of 
glacial outwash wi th which it is in contact. 

C o n c l u s i o n 
The foregoing account a t t empts to summarize briefly the chief advances 

made dur ing the pas t few years in the s t ra t igraphy of the Nor th American 
glacial deposits. The coverage is very incomplete, because a space l imitation 
forbade mention of a number of valuable papers in this general field. However, 
the reader interested in further s tudy will find tha t the bibliographies contained 
in the papers listed below provide an extensive and up-to-date reading list. 
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Uber die Benennung einiger Unterabteilungen des Pleistozäns 
Von Pau l W o l d s t e d t, Bonn 

In Deutschland ist es nach dem Vorschlage von Albrecht PENCK üblich ge
worden, die Interglazialzeiten nach den begrenzenden Eiszeiten zu benennen. 
Man spricht von Mindel-Riß-Interglazialzeit , Riß-Würm-Interglazialzei t usw. 
Dementsprechende Bezeichnungen sind für Norddeutschland verwende t worden 
(Elster-Saale-Interglazialzeit usw.). Mit Recht ha t R. GRAHMANN ( 1 9 5 1 ) geltend 
gemacht, daß es sonst in der Geologie nicht üblich sei, einen Horizont oder eine 
Stufe nach den sie oben und u n t e n begrenzenden Horizonten oder Stufen zu 
benennen. Er ha t deshalb vorgeschlagen, die Interglazialzeiten durch die Vokale 
I, O und U zu bezeichnen, wobei I, im Alphabet zwischen Günz und Mindel 
s tehend, die älteste, O, zwischen Mindel und Riß, die mit t lere, schließlich U, 
zwischen Riß und Würm, die letzte Interglazialzeit bezeichnen sollte. Aber hier 
ergibt sich schon die erste Schwierigkeit : wie, wenn noch eine Interglazialzeit 
mehr vorhanden wäre , e twa zwischen Altriß und Jungr iß? Dann fehlt ein Vokal 
zu ih re r Bezeichnung. 

Aber auch sonst ist es in der Geologie im al lgemeinen nicht üblich, Stufen 
einfach durch Buchstaben zu bezeichnen. So hat auch GRAHMANN vorgeschlagen, 
die Namen der Thüringischen Flüsse I l m , O r 1 a und U n s t r u t als Bezeich
nungen für die drei Interglazialzei ten zu verwenden. Aber auch dies ist nicht 
recht befriedigend. Denn abgesehen davon, daß hier jede räumliche Beziehung 
fehlt, ist die Bezeichnung auch leicht irreführend. Die bekanntes te Intergla-
zialablagerung im Ilmgebiet, der Traver t in von Taubach-Ehringsdorf, gehört 
nicht in die erste (Ilm-)Interglazialzeit, sondern in die letzte (GRAHMANN'S Un-
strut-Interglazialzei t) . Der bekann te Fundpunk t Wangen aus der mi t t le ren In
terglazialzeit (Orla nach GRAHMANN) liegt ausgerechnet an der Uns t ru t usw. So 
dürf te die Gefahr erheblicher Verwechslungen vorliegen. 

Es fragt sich, wie wir in diesem Dilemma wei terkommen. M. E. können wir 
n u r den Weg beschreiten, der auch sonst in der Geologie üblich ist, d. h. wir 
müssen die Interglaziale nach typischen Lokal i tä ten oder Gebieten typischer 
Ausbi ldung bezeichnen. Wenn wi r dabei das alphabetische System anwenden 
können, dann ist das natürl ich ein großer Vorteil. Geht es nicht — u n d in sehr 
vielen Fällen wird es nicht gehen — dann müssen wi r uns damit abfinden. Bei 
der heute üblichen Eintei lung des Miozäns paßt es zunächst mit dem Alphabet 
ganz gut: Aquitan, Burdigal, Helvet — aber dann kommt erst das Torton und 
d a n n das Sarmat! 

Bis es gelingt, eine wel twei te Gl iederung des Eiszeitalters aufzustellen, müs
sen zunächst lokale Gliederungen aufgestellt werden. Man k a n n erst dann 
parallelisieren, wenn die örtlichen Gliederungen gesichert sind und sich Brücken 
von einer Gl iederung zur anderen ergeben. So wird im folgenden zunächst eine 
Gliederung für das Nordeuropäische Vereisungsgebiet vorgeschlagen. Es sollen 
dabei die Namen für die drei sicher nachgewiesenen Vereisungen: E l s t e r , 
S a a l e und W e i c h s e l zunächst beibehal ten werden, wenn sich auch manches 
dagegen einwenden läßt. Aber noch scheint mir der Zei tpunkt für eine einfache 
Über t ragung der alpinen Namen auf Norddeutschland nicht gekommen zu sein. 
Wenn ich auch persönlich der Ansicht bin, daß die norddeutsche Saalevereisung 
der alpinen Rißvereisung entspricht, so gibt es doch andere, die Riß mit Warthe 
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parallel isieren. Wenn also jemand in Norddeutschland von Riß spricht, m u ß er 
immer hinzusetzen, was er eigentlich meint , d. h. ob Saale oder War the . Da
gegen liegen die Begriffe „Saale" und „Warthe" für Norddeutschland fest. Es 
erscheint deshalb richtiger, zunächst noch die alten Bezeichnungen zu ve rwen
den, d. h. für Norddeutschland und die angrenzenden Gebiete eine lokale Glie
de rung aufzustellen. F ü r die Interglazialzeiten werden, wie gesagt, a m besten 
Lokal i tä ten oder typische Gebiete herangezogen. Da es auch sonst in de r Geo
logie üblich ist, möglichst mar ine Bi ldungen für die Benennung zu verwenden, 
weil s ie sich meist über größere Ers t reckung hin verfolgen lassen, so sollte dies 
nach Möglichkeit auch im Pleistozän geschehen. Wenigstens in einigen Fällen 
macht das keine Schwierigkeit . 

Den Namen für die letzte Interglazialzeit wird m a n am besten von den 
Eemablagerungen ableiten, wie dies ja auch schon mehrfach vorgeschlagen wor
den ist (u. a. H. GAMS 1 9 3 5 , v. d. VLERK & FLORSCHÜTZ 1 9 5 0 ) . Man sollte also ein
fach von einer E e m - W a r m z e i t usw. sprechen. Auch für die vorhergehende 
Interglazialzeit (Elster-Saale) haben w i r entsprechende mar ine Bildungen, und 
zwar die der Holstein-See. Ich schlage deshalb für diese Interglazialzeit die Be
zeichnung H o l s t e i n - W a r m z e i t vor . 

Hierbei ist kurz S te l lung zu nehmen zu Ausführungen von K. GRIPP ( 1 9 5 2 ) 
über den Begriff „Holstein-Meer". GRIPP hä l t diese von A. PENCK ( 1 9 2 2 ) einge
führte Bezeichnung für ungünstig, weil sie zu Verwechslungen mit dem mio-
zänen „Holsteiner Geste in" Anlaß geben könne, und schlägt deshalb den Namen 
„Stör-Meer" vor. Aber ist die Gefahr e iner Verwechslung wirklich vorhanden? 
Ich glaube, doch wohl kaum. „Holsteiner Gestein" ist keine Stufenbezeichnung, 
sondern eine — eigentlich n u r lokal b e k a n n t e — Bezeichnung für ein bes t imm
tes Geschiebe aus dem Miozän. Von e inem Holstein-Meer oder einer Holsteiner 
Stufe im Miozän ist n iemals die Rede gewesen. Wenn wi r hier Verwechslungen 
befürchten wollten, dann müßten wir sie ebenso e rwar ten , wenn wi r einerseits 
von „Saale-Eiszeit", andererse i ts von „Saalischer Fa l tung" , „Saalischer Phase" 
usw. sprechen. 

W e n n die Bezeichnung „Holstein-See" oder „Holstein-Meer" noch nicht ein
geführt wäre , könnte m a n aus den von GRIPP angegebenen Gründen von ihrer 
Einführung absehen. Wo sie aber im Schrift tum, und zwar auch im aus ländi 
schen, weitgehend Aufnahme gefunden h a t — z. B. in den Lehrbüchern von 
WRIGHT ( 1 9 3 7 ) und FLINT ( 1 9 4 7 ) — hal te ich ihre Erse tzung durch die Bezeich
nung „Stör-Meer" für nicht günstig, wei l dann erst recht Verwi r rung geschaf
fen würde . 

Es ents teht die F rage nach einer passenden Bezeichnung für die vor der 
Elstereiszeit hegende Warmzei t . Als einziges in seiner s trat igraphischen Lage 
gesichertes Vorkommen ist hier das C r o m e r F o r e s t B e d in East Anglia 
zu nennen, und so ist ja auch bereits mehrfach der Vorschlag gemacht worden, 
es für die Benennung dieser Warmzeit zu verwenden (u. a. Cl. & E. M. REID 
1 9 1 5 , GAMS 1935) . Fauna und Flora zeigen, daß es sich bei der C r o m e r - S t u f e 
um eine echte Warmzeit von ähnlichem Charak te r wie bei den späteren handel t . 

Vor ihr liegt eine Kaltzei t , die m a n nach dem Weybourne-Crag in Osteng
land mi t seinem s ta rken Einschlag nordischer Mollusken vorläufig a m besten 
als W e y b o u r n e - K a l t z e i t bezeichnet. Von vielen wird in ihr ein Äqui 
valent der alpinen Günzeiszeit gesehen. Zu einer ausgedehnten Vereisung scheint 
es aber im nordeuropäischen Raum noch nicht gekommen zu sein. 

Vor der Weybourne-Kal tzei t scheint die T e g e l e n - W a r m z e i t einzu
ordnen zu sein. Ihre bekanntes ten F u n d p u n k t e liegen an der deutsch-holländi-
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sehen Grenze. Mehrfach ist im Schrifttum die Rede von einem Tegelen-Inter-
stadial. Aber hier dürfte — bewußt oder unbewuß t — die Milankovi tch-Kurve 
hineinspuken, die zwischen Günz I und Günz II ein Inters tadial zeigt. Aber bei 
einer Flora mit Magnolia und Vitis und bei e iner Fauna mit Macacus florentinus 
von einem „Inters tadia l" zu sprechen, scheint mi r nicht angebracht zu sein. Mit 
dem Begriff des Inters tadia ls ist immer die Vorste l lung des Kal ten verbunden. 
Hier aber handel t es sich um eine echte Warmzei t . Man bezeichnet sie a m 
besten einfach als T e g e l e n - W a r m z e i t . 

Davor liegt wieder eine kä l te re Phase, die die Tegelenstufe von der ober-
pliozänen Reuvers tufe t rennt . Man wird sie vorläufig am besten als B u 1 1 e y -
S t u f e bezeichnen — nach dem Red Crag von Butley, der eine erste Invasion 
kal ter Ar ten e rkennen läßt (ZEUNER 1937). Wie wei t wir in der Butley-Stufe eine 
echte Kaltzeit ha t ten , bedarf noch genauerer Untersuchungen. In den Nieder
landen wird die Foraminiferenfauna nach v. d. VLERK & FLORSCHÜTZ in dieser 
Zeit beherrscht von Elphidiella aretica, die 70—75°/o der totalen Foraminiferen
fauna ausmacht. 

Wir kommen danach zu folgender Gesamtgl iederung des nordeuropäischen 
Pleistozäns. 

H o l o z ä n 

W e i c h s e l - E i s z e i t 
E e m - W a r m z e i t 

S a a l e - E i s z e i t 

H o l s t e i n - W a r m z e i t 

E l s t e r - E i s z e i t 

C r o m e r - W a r m z e i t 

W e y b o u r n e - K a l t z e i t 

T e g e l e n - W a r m z e i t 

B u t l e y - K a l t z e i t 
R e u v e r - S t u f e Pliozän 

Wollte man — was nicht unbedingt nötig erscheint — auch für die A l p e n 
zunächst noch eine Lokalgl iederung aufstellen, so käme es darauf an, geeignete 
Namen für die Interglazialzei ten zu finden. Es w ä r e das eigentlich Sache der 
alpinen Quartärforscher; aber es seien hier wenigstens ein paa r Vorschläge zur 
Diskussion gestellt. Man wird wieder von typischen Vorkommen auszugehen 
haben. Als solches der Letzten Interglazialzeit könnte vielleicht die Schiefer
kohle von Uznach-Kal tbrunn mi t den dazugehörigen See- und Deltabi ldungen 
gelten. Denn diese gehören weder in eine Eiszeit, wie BROCKMANN-JEROSCH (1910) 
meinte, noch sind sie auf zwei verschiedene Interglazialzei ten zu verteilen, wie 
JEANNET (1923) annahm. Sondern offenbar hande l t es sich bei der ganzen Ser ie 
um eine einheitliche Verlandungsfolge der Letz ten Interglazialzeit , bei der de r 
See von Uznach-Kal tbrunn erst mit Bänder tonen, dann mit Seekreide und 
schließlich mit Moorbildungen ausgefüllt wurde . Man könnte also die Letz te 
Interglazialzeit in den Alpen als U z n a c h - W a r m z e i t bezeichnen, wobei 
das alphabetische System zur Gel tung käme. Ein Pol lendiagramm aus dieser 
Interglazialzeit ha t Helga REICH (1952) bekannt gemacht. Es gleicht in den w e 
sentlichen Zügen den aus dem Nordeuropäischen Vereisungsgebiet beschriebenen. 

Als bekanntes te r Fundpunk t aus der Mindel-Riß-Interglazialzeit gilt d ie 
Hött inger Breccie bei Innsbruck. Ob die geologische Einstufung in die Mindel-
Riß-Warmzeit durch die Untersuchungen von PENCK (1921), KLEBELSBERG (1929) 
und anderen absolut gesichert ist, entzieht sich meiner Beurte i lung. So mögen 

J u n g -

M i t t e l -

A l t -

P l e i s t o z ä n 



U b e r d i e B e n e n n u n g e i n i g e r U n t e r a b t e i l u n g e n d e s P l e i s t o z ä n s 17 

die alpinen Quartärforscher entscheiden, ob m a n diese Warmzei t a l s H ö t t i n g -
W a r m z e i t bezeichnen kann. (Es wäre dann wenigstens der zweite Buch
stabe ein O). H. GAMS (1935) woll te für diese Interglazialzeit den Namen „Dürn-
tenien" einführen. Dieser erscheint auf keinen Fal l dafür geeignet. Denn die 
Schieferkohle von Dürn ten gehört mi t großer Wahrscheinlichkeit ebenso wie die 
von Uznach in die Letzte Interglazialzeit (Riß-Würm). Die Zusammensetzung 
der Flora — typischer Eichenmischwald, aber Fehlen von Fagus — spricht da
für ebenso wie die Fauna. 

Besonders schwierig wird es sein, einen geeigneten lokalen Namen für die 
a lpine Günz-Mindel-Interglazialzeit zu finden. Mir ist kein sicherer Fundpunkt 
aus dieser Warmzei t bekannt auße r vielleicht L e f f e, das aber für eine Namen-
gebung wohl k a u m in Frage kommt , weil in den Aufschlüssen von Leffe offen
ba r noch mehrere ältere Warmzei ten ve r t re ten sind (vgl. LONA 1950 und 
VENZO 1950). 

Will man nun weitergehen u n d eine in ternat ionale wel twei te Gliederung 
aufstellen, so sollte man für die Eiszeiten die alpinen Namen verwenden. Sie 
haben bereits jetzt in ternat ionale Bedeutung und werden in zahlreichen nicht 
a lpinen Gebieten verwendet . F ü r die Interglazialzeiten sollten wieder möglichst 
weit verbrei tete mar ine Stufen zugrunde gelegt werden. Man könnte dabei an 
die medi te r ranen mar inen Stufen denken, und könnte M o n a s t i r für die 
Letz te (Riß-Würm), T y r r h e n für die Mindel-Riß, M i 1 a z z o für die Günz-
Mindel-Interglazialzeit und schließlich S i z i 1 für die vor der Günz-Eiszeit l ie
gende warme Phase (die vielleicht dem Tegelen entspricht) verwenden. Aber die 
strat igraphische Einordnung dieser Niveaus, besonders der älteren, ist doch 
noch nicht in jeder Beziehung gesichert, und so m u ß man vorläufig wohl eine 
Weltgliederung des Pleistozäns verschieben, bis die Einordnung der mar inen 
Niveaus einwandfrei gelungen ist. 

Zu der Eintei lung in Alt-, Mi t te l - und Jungpleis tozän ist noch folgendes zu 
bemerken. Die Einte i lung wurde auf der In ternat ionalen Quar tär-Konferenz in 
Leningrad im J a h r e 1932 festgelegt. Damals w u r d e davon ausgegangen, daß 
m a n im Höchstfalle mit vier Eiszeiten zu rechnen habe. So wurden Günz und 
Mindel mit der dazwischenliegenden Warmzeit als Alt-Pleistozän zusammen
gefaßt. Das Mittelpleistozän sollte die „lange" mi t t le re Interglazialzeit und die 
Riß-Eiszeit, das Jungpleis tozän die Letzte Interglazialzeit und die Letzte Eiszeit 
umfassen. Entsprechend der Erkenntn is , daß berei ts vor der Günzeiszeit eine 
oder vielleicht mehre re kalte Zei ten auftraten, ha t der In ternat ionale Geologen-
Kongreß 1948 in London die Grenze zum Pliozän heruntergeschoben bis zum 
Beginn der ersten Kaltzeit. Dadurch wird der als Altpleistozän zusammenge
faßte Zei t raum erheblich vergrößer t . Wahrscheinlich ist er mindestens so lang 
wie Mit tel- und Jungpleistozän zusammen. Aber es erscheint doch nicht ra tsam, 
aus diesem Grunde die Eintei lung wieder zu ändern . Bei unseren sonstigen 
geologischen Eintei lungen sind es ja auch nicht immer gleiche Zei träume, die 
wi r voneinander abtrennen. Man könnte höchstens daran denken, die ältesten, 
vor der Günz-Eiszeit liegenden Stufen als „Ältest-Pleistozän" zu bezeichnen. 
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Gesetzmäßigkeiten im Feinaufbau von Talrandlößen 
mit Bemerkungen über die Entstehung des Lößes 

Von Erns t S c h ö n h a l s , Wiesbaden. Mit 1 3 Abbildungen. 

E i n l e i t u n g 
Der echte, vom Wind herangewehte kalkhal t ige Löß hat bekanntl ich eine 

homogene Beschaffenheit, die darauf beruht, daß der langsam niedersinkende 
S taub n u r noch ger inge Schwankungen in seiner Korngrößenzusammensetzung 
aufweist . Eineu ganz anderen Hab i tus besitzt der Löß in jenen Gebieten, in 
denen der Absatz des normalen Lößes von der Anwehung gröberen Materials 
beeinflußt oder gar unterbrochen wurde . Da der gröbere Kornante i l n u r bis in 
die Randzonen seines Ursprungsgebietes t ranspor t ie r t werden konnte , nahm 
dor t der Löß eine gröbere Beschaffenheit an. In vielen Fällen ha t nicht nur eine 
Vermischung von Löß und Sand stat tgefunden, sondern es t r a t auch in „staub
a r m e n Zeiten" eine selbständige Ablagerung der gröberen Bestandtei le in Form 
von Sandbändern ein, deren Mächtigkeit und Zahl je nach der Ent fe rnung vom 
Auswehungsgebiet wechseln, wie spä t e r noch gezeigt wird. 

Die günstigsten Voraussetzungen für die E inwehung von gröberen Körnern 
bes tanden in den Randgebieten unse re r Flüsse, soweit sie den Sedimentat ions
r a u m des Lößes durchflössen. Wir kennen derar t ig geschichtete Löße aus ver
schiedenen Landschaften, so z. B. v o m Niederrhein, wo sie von BREDDIN (1926 , 
1 9 2 7 ) näher beschrieben wurden. Auch am Ostrand der Magdeburger Börde stel
len sich neben gröberen Lößen von Sandbändern durchzogene Löße ein, die auf 
der zeitweiligen E inwehung von S a n d aus dem benachbar ten Elbe-Tal beruhen 
(SCHÖNHALS 1952) . Gröbere und geschichtete Löße finden sich auch im Rheingau, 
wo sie das Nordufer des Rheins von Wiesbaden-Biebrich bis westlich Geisen
he im begleiten (SCHÖNHALS 1950) . I n ähnlicher Ausbi ldung w u r d e diese sandige 
Lößfazies, die nichts mi t „Fließlößen" oder vom Wasser ver lager ten Lößen zu 
t u n hat , auch am Schwarzwaldrand nördlich F re iburg und an der Westseite des 
Kaisers tuhls vom Verfasser beobachtet. Sie ist wei terhin in anderen nordwest-
und süddeutschen Lößgebieten anzutreffen. Auch aus Osteuropa (VOGEL 1950) 
und Nordamerika (mündliche Mit te i lung von H e r r n Prof. FRYE, S t a t e Geological 
Survey of Kansas) w i rd von geschichteten Lößen in der Nähe von Flüssen berich
tet . Diese wenigen Beispiele genügen bereits, um zu zeigen, daß derar t ige Wind
ablagerungen in zahlreichen Lößgebieten vorkommen. 

Besonders gut ausgebildete geschichtete Löße le rn te der Verfasser in N o r d -
b ö h m e n kennen, u n d zwar zwischen Königgrätz (Hradec Krälove) an der 
Elbe und Neu-Bydzov-Chlumec an der Cidlina im Westen. Da der Löß in zahl
reichen Ziegeleien und Lehmgruben aufgeschlossen ist, war es möglich, spezielle 
Untersuchungen durchzuführen, ü b e r die im folgenden berichtet werden soll. 
Dabei kann jedoch auf s trat igraphische und paläopedologische Ergebnisse nicht 
eingegangen werden (SCHÖNHALS 1 9 5 1 ) . 

1. A l l g e m e i n e s 
Hinsichtlich der Verbre i tung des Lößes bildet die Elbe zwischen Josefstadt 

im N und Pardubi tz im S eine m a r k a n t e Grenze, insofern nämlich, als östlich 
des Flusses der Löß völlig fehlt, w ä h r e n d er am Westufer des bis zu 3 km brei
ten Elbe-Tales unmi t t e lba r beginnt und auf eine Ent fernung von 4 — 8 km in 
einer fast geschlossenen Decke den Untergrund verhül l t (Abb. 1) . Weiter in 

2 * 
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westlicher Richtung löst sich die Lößdecke s tärker auf, so daß die Kreideschich
ten (Pläner) auf großen Flächen zutage anstehen. Die Mächtigkeit des Lößes 
überschrei tet im al lgemeinen 1,5 m. An zahlreichen Stel len erreicht die gelbe 
Staubdecke auch mehr als 10 m. Vereinzelt wurden sogar annähernd 20 m ge
messen, aber nu r dort , wo mehre re Löße mit ihren typischen Böden erhal ten 
geblieben sind. Mit Ausnahme dieser wenigen Vorkommen gehört die Haupt
masse des Lößes dem jüngeren W ü r m an und zwar dem Würm III. Die Unter
suchungen betreffen also — wenn nicht besonders angegeben — n u r diesen 
jüngsten Löß. 
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In der A u s b i l d u n g d e s L ö ß e s lassen sich mehre re F a z i e s b e r e i c h e 
unterscheiden, die sich von der Elbe aus in westl icher Richtung aneinander
reihen. So kann m a n zunächst en t l ang des Westufers die sog. F l u g s a n d 
f a z i e s verfolgen. Sie ha t eine unterschiedliche Brei te . Meist ist es auch nicht 
meh r möglich, ihre ursprüngliche Ausdehnung zu best immen, da ein Teil durch 
jüngere Erosion zers tör t wurde. An manchen Stellen, so z. B. westlich und nord
westlich Königgrätz, fiel der zur Flugsandfazies gehörige Streifen restlos der 
Erosion zum Opfer, ja auch die d a r a n anschließende B ä n d e r f a z i e s ist teil
weise verschwunden. Zwischen Libisany und Placice kann allerdings die u r 
sprüngliche Breite noch beobachtet werden, und zwar erreicht sie über 500 m 
(Abb. 1). Mitunter t r i t t die Flugsandfazies auch morphologisch in Erscheinung, 
so z. B. nördlich Libisany, wo zwei paral le l ver laufende Flachdünen, durch eine 
e twa 200 m breite E inmuldung ge t rennt , noch zu erkennen sind. Die zwischen 
Placice und Plotiste vorkommenden Randdünen der Flugsandfazies sind da
gegen durch Abt ragung teilweise eingeebnet und gi r landenar t ig aufgeteilt. 

An die Flugsandfazies schließt sich die B ä n d e r f a z i e s an, die dadurch 
gekennzeichnet ist, daß S a n d b ä n d e r den echten kalkhal t igen Löß durch
ziehen. Die Zahl der Sandbänder und ihre Mächtigkeit wechseln mit der Ent 
fe rnung vom Talrand, wie weiter un t en im einzelnen noch e r läu te r t wird. Die 
Bänderfazies er langt eine Breite von maximal ca. 700 m, al lerdings werden in 
dieser Entfernung vom Westufer de r Elbe nu r noch wenige dünne Sandbänder 
beobachtet, deren Hauptmasse auf die ersten 500 m beschränkt bleibt. Mit dem 
Zurückt re ten bzw. Verschwinden der Sandbänder beginnt eine dr i t te Zone, die 
als Ü b e r g a n g s f a z i e s bezeichnet wird. Der Löß weist hier noch eine e twas 
gröbere Körnung auf; mi tun te r sind auch noch dünne Sandschmitzen einge
lagert . Erst die n u n anschließende N o r m a l f a z i e s besitzt die gleichmäßige, 
typische Lößkörnung; Sandbänder fehlen darin. Die normale Ausbi ldung wird 
nu r dor t noch e inmal unterbrochen, wo durch neu auftretende Ausblasungs-
r ä u m e wiederum gröberes Material in den Löß gelangte. Derar t ige Zonen, die 
im allgemeinen wiede rum an selbständigen Sandeinlagerungen zu erkennen sind, 
schließen sich an die West ränder des Bystr ice- und Cidlinatales an (vgl. Abb. 1). 

Im Mit te lpunkt der Untersuchungen s tanden die in den Löß eingeschalteten 
Sandbänder , insbesondere ihre Ver te i lung im Profil und die Veränderungen in 
horizontaler Richtung. Als besonders geeignet erwies sich das Gebiet westlich 
Königgrätz, vor a l lem weil hier alle Faziesbereiche vorhanden und gut aufge
schlossen sind. Außerdem heben sich die Sandbänder wegen ih re r roten Farbe 
deutlich von dem gelben Löß ab, was für die durchzuführenden Messungen von 
großem Vorteil war . Die rote Fa rbe beruht auf dem in der Vorbergzone des 
Riesengebirges und der Sudeten vorkommenden Rotliegenden, das auch an den 
pleistozänen und holozänen Ablagerungen der Elbe Anteil ha t (rote Auelehme). 

2. S p e z i e l l e U n t e r s u c h u n g e n 
Da es nicht möglich war, alle Beobachtungen und Messungen an Ort und 

Stelle auszuwerten, wurden die einzelnen Sandbänder auf e twa 5 cm brei ten 
Papierstreifen, wie sie für Registr ierkassen Verwendung finden, aufgezeichnet. 
Man erhielt dadurch ein na turge t reues Abbild der vorher glat t abgestochenen 
Profilwand mit den einzelnen Sandbändern , deren Dicke durch vorheriges An
ri tzen der Ober- und Unterseite besser e rkennbar war. Auf diese Weise konn
ten in verhäl tnismäßig kurzer Zeit alle wichtig erscheinenden Profile aufge
nommen werden. Bei der späteren Auswer tung stellte es sich jedoch als not 
wendig heraus, nu r Mächtigkeiten von 0,5, 1, 1,5, 2 cm usw. zu unterscheiden, 
dami t eine rechnerische und graphische Auswer tung möglich war . 
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Wie an mehre ren größeren Aufschlußwänden beobachtet werden konnte, 
fal len die Sandbänder mit e twa 1—2° nach d e m Tal hin ein. Es war wei terhin 
festzustellen, daß ein Teil der leicht gewellten Bänder schon nach 10—30 m nicht 
m e h r zu e rkennen war, andere Lagen hingegen auf eine Ers t reckung von mehr 
als 100 m ohne wesentliche Änderungen ihrer Dicke den gelben Löß durchzogen. 
In welcher Weise die Sandbänder in den einzelnen Lößprofilen auftreten, ve r 
anschaulichen die Abb. 2, 3 und 4. Die Profile auf den Abb. 2 u n d 3 s tammen aus 
de r Nachbarschaft von Königgrätz, diejenigen auf Abb. 4 vom Westrand des 
Cidlinatals (Ziegeleigruben nordöstlich und nördlich Neu-Bydzov). 

Die beiden ers ten Profilserien geben einen Querschnitt durch die Flugsand-
u n d Bänderfazies. Dabei ist zu bemerken, daß die in Abb. 2 dargestel l ten Profile 
mi t Ausnahme des Profils Nr. 1 von einer einzigen Aufschlußwand stammen, 
u n d zwar aus der großen Ziegelei westlich Pfedmefice. Das rechte, kurze Profil 
w u r d e etwa 250 m weiter südlich, d. h. unmi t t e lba r am Abfall zur heut igen 
F lußaue aufgenommen, wo die Flugsandfazies noch nicht von der Erosion voll
s tändig zerstört ist. So ergab sich durch die Profile 2—6 eine in O-W-Richtung 
ane inandergere ih te Serie, die zur näheren Untersuchung besonders geeignet 
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A b b . 3 . E i n s c h a l t u n g d e r S a n d b ä n d e r i n d e r F l u g s a n d f a z i e s 
n ö r d l i c h L i b i s a n y ( P r o f i l N r . 1) u n d i m L ö ß w e s t l i c h v o n 
P f e d m e f i c e u n d P l o t i s t e . P r o f i l N r . 2 = N e u b a u C e m y , P r o 
fil N r . 3 = G a s t h a u s U b a j e r ü , P r o f i l N r . 4 = Z g l . S o u c e k & 
S r d i n k o u n d P r o f i l N r . 5 = Z g l . R . S o u c e k , s ä m t l i c h i n d e r 

G e m a r k u n g P l o s t i s t e . 
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schien. Die gemessenen 
Entfernungen zwischen Jy 
den Beobachtungsstellen 
sind am u n t e r e n Rand 
angegeben. Die Lößauf
schlußwand l iegt 248 bis 
250m üb. N.N., d .h. et
wa 15 m übe r der Aue der 
Elbe (235 m üb . N.N.). 

Die Profile der Abb. 3 
liegen mit A u s n a h m e des 
Profils 1 (Libisany) eben
falls westlich von Pfed
mefice und dem südlich 
anschließenden Dorf Plo-
tiste. Da sie nicht wie die 
vorhergehenden von O 
nach W aufe inander fol
gen, sind sie zur Ermit t 
lung der aus den zuerest 
genannten Profilen abge
leiteten Gesetzmäßigkei
ten weniger geeignet. Das 
gleiche trifft für die in 
den Ziegeleigruben bei 
Neu-Bydzov aufgenom
menen Profilen zu, die ei
nen Ausschnit t aus der 
Bänderfazies darstellen, 
und zwar aus ihrem er
sten Teil (Abb. 4, Profil 1 
u. 2) und i h r e m Ende. Die 
auffällige Te i lung in eine 
obere und u n t e r e Sand- Lj 
bänderzone beruh t dar
auf, daß es sich um zwei 
verschiedenaltrige Würm-
Löße handelt . 

Aus den Abbildungen 
2 und 3 ist bere i ts zu er
sehen, daß sich in der 
Nähe der Elbe dickere 
Sandbänder einstellen als 
nach Westen hin abnimmt. U m diese Veränderungen besser zu veranschau
lichen, w u r d e zunächst von jedem Profil der sog. M ä c h t i g k e i t s s p i e 
g e l entworfen (vgl. Abb. 5, 6 u. 7). Man e r k e n n t auf diese Weise sehr deutlich 
die schon e r w ä h n t e Abhängigkei t der Mächtigkeit der Sandbänder von der En t 
fernung vom Auswehungsgebiet . Bei einigen Profilen k a n n auch die W a h r 
nehmung gemacht werden, daß die Zu- oder Abnahme der Sandbänder-Mächt ig
keit in ve r t ika le r Richtung nicht plötzlich, sondern sukzessive erfolgt. Es liegt 
also beispielsweise über e inem 1,5 cm s ta rken Band zunächst eines von 2,5, dann 

Abb. 5. Die Mächtigkeitsspiegel der Profile von Abb. 2. 
weiter westlich und auch die Zahl der Lagen 
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A b b . 6 D i e M ä c h t i g k e i t s s p i e g e l d e r 
P r o f i l e v o n A b b . 3 . 

A b b . 7. D i e M ä c h t i g k e i t s s p i e g e l d e r 
P r o f i l e v o n A b b . 4. 

eines von 3,5 cm, und schließlich wird mit e inem 5 cm s ta rken ein M a x i m u m 
erreicht. Darübe r nimmt dann die Mächtigkeit der Bänder wieder laufend ab. 
Diese Erscheinungen sind in Abb. 7, Profil 1 und 2, oberer Teil, und in Abb . 6 
gut zu erkennen. 

Das bisher er läuter te Beobachtungsmater ia l läßt in der Aufeinanderfolge der 
Sandbänder , in den Schwankungen der Mächtigkeit und in ih re r regionalen Ver
tei lung berei ts gewisse Abhängigkei ten erkennen, zu deren genauer Erfassung 
eine rechnerische und graphische Auswer tung der Beobachtungen notwendig war . 

Die an den 3 Aufschlußreihen durchgeführten Messungen und Berechnungen 
sind in Tabel le 1 zusammengestel l t . Um die Beziehungen jedoch leichter e r k e n 
nen zu können, wurden einige Ergebnisse de r Profilserie auf Abb. 2 graphisch 
aufgetragen, so z. B. die Beziehung zwischen dem p r o z e n t u a l e n A n t e i l 



1 L a g e u n d B e z e i c h n u n g 
d e r P r o f i l e 

Z i e g e l e i w e s t l i c h P f e d m e f i c e 
(vg l . A b b . 2) 

L e h m - u n d Z i e g e l e i g r u b e n 
w e s t l i c h P f e d m e f i c e u . 

K i e s g r u b e L i b i s a n y 
(vg l . A b b . 3) 

Z i e g e l e i g r u b e n 
N e u - B i d z o v , 

g e t r e n n t i n o b . 
u . u n t . T e i l 

( v g l . A b b . 4) 

2 N r . d e r P r o f i l e 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 

3 H ö h e d e s A u f s c h l u s s e s 
i n m 1,3 4,9 5,35 6,7 5,7 6,4 1,2 1,7 3,0 2,2 4 ,05 5,9 5,2 6,9 

4 
Z u r A u s z ä h l u n g u n d B e r e c h 
n u n g v e r w e n d b a r e L ö ß m ä c h 
t i g k e i t i n m 

0,42 3,15 4 ,45 5,60 4,7 5,2 1,0 1,0 2,05 0,9 3,45 
1,4 1,4 

4 
Z u r A u s z ä h l u n g u n d B e r e c h 
n u n g v e r w e n d b a r e L ö ß m ä c h 
t i g k e i t i n m 

0,42 3,15 4 ,45 5,60 4,7 5,2 1,0 1,0 2,05 0,9 3,45 
2,5 1,2 2,0 

5 G e s a m t m ä c h t i g k e i t d e r 
S a n d b ä n d e r i n c m 

32,0 77 ,5 84,0 75,5 65,0 44,0 34 ,5 22,0 51,0 30 ,5 29,5 
47 ,5 50,5 

5 G e s a m t m ä c h t i g k e i t d e r 
S a n d b ä n d e r i n c m 

32,0 77 ,5 84,0 75,5 65,0 44,0 34 ,5 22,0 51,0 30 ,5 29,5 
55,0 8,5 33 ,5 

6 G e s a m t z a h l d e r S a n d b ä n d e r 8 37 39 36 35 18 6 14 38 14 13 
3 3 25 

6 G e s a m t z a h l d e r S a n d b ä n d e r 8 37 39 36 35 18 6 14 38 14 13 
21 5 14 

7 
P r o z e n t u a l e r A n t e i l d e r G e 
s a m t m ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r a m L ö ß 

76,0 24,6 18,8 13,5 13,8 8,4 34,5 22,0 24,9 33,8 8,55 
33,9 36,0 

7 
P r o z e n t u a l e r A n t e i l d e r G e 
s a m t m ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r a m L ö ß 

76,0 24,6 18,8 13,5 13,8 8,4 34,5 22,0 24,9 33,8 8,55 
22,0 7,0 16,7 

8 D u r c h s c h n i t t l i c h e A n z a h l d e r 
S a n d b ä n d e r j e M e t e r L ö ß 19,0 12,0 8,7 6,4 7,4 3,5 6,0 14,0 3,7 

23 ,5 17,8 
8 D u r c h s c h n i t t l i c h e A n z a h l d e r 

S a n d b ä n d e r j e M e t e r L ö ß 19,0 12,0 8,7 6,4 7,4 3,5 6,0 14,0 18,0 i u ,u 

1 

3,7 
8,4 4,2 7,0 

9 

G r ö ß t e 

M ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r i n c m 

K l e i n s t e 

10,0 10,0 12,5 6,0 3,5 4,0 10,0 3,0 3,0 5,0 4,5 
5,5 4,0 

9 

G r ö ß t e 

M ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r i n c m 

K l e i n s t e 

10,0 10,0 12,5 6,0 3,5 4,0 10,0 3,0 3,0 5,0 4,5 
15,5 3,5 5,0 

9 

G r ö ß t e 

M ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r i n c m 

K l e i n s t e 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,5 0,5 0,5 1,0 
0,5 0,5 

9 

G r ö ß t e 

M ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r i n c m 

K l e i n s t e 1,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,5 0,5 0,5 1,0 
0,5 1,0 1,0 

T a b . 1. Ü b e r s i c h t ü b e r d i e a n d e n A u f s c h l ü s s e n w e s t l i c h P f e d m e f i c e u n d n ö r d l i c h N e u - B i d z o v e r m i t t e l t e n K e n n w e r t e 
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A b b . 8. B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m p r o z e n t u a l e n A n t e i l d e r G e s a m t m ä c h t i g k e i t d e r S a n d 
b ä n d e r a m L ö ß u n d d e r E n t f e r n u n g v o m A u s w e h u n g s g e b i e t . 

d e r G e s a m t m ä c h t i g k e i t d e r . S a n d b ä n d e r a m L ö ß und der E n t 
fernung vom Auswehungsgebiet (Abb. 8). Setzt man nun den prozentualen An
teil der Gesamtmächtigkei t der Sandbänder am Löß in Beziehung zu dem Loga
r i thmus der Entfernung, dann ergibt sich, daß die A b n a h m e l i n e a r erfolgt 
(Abb.9). Eine wesentliche Änderung in der Abnahme t r i t t in einer En t fe rnung 
von ca. 320 und 620 m ein, wo die Sandbänder an Zahl abnehmen bzw. auskeilen. 

Die Zu- und A b n a h m e der d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n z a h l d e r 
S a n d b ä n d e r j e M e t e r L ö ß wird durch die Schaulinie der Abb. 10 wie
dergegeben. Man sieht, daß die Flugsandfazies nur aus wenigen dicken Sand-

— - 1 — — — — — . ^ 1 j .. _ — « . — ^ * . - ^ . „ * — _ ^ 

10 20 SO 100 200 300 600 IT) 

A b b . 9. B e z i e h u n g z w i s c h e n d e m p r o z e n t u a l e n A n t e i l d e r G e s a m t m ä c h t i g k e i t d e r 
S a n d b ä n d e r a m L ö ß u n d d e m L o g a r i t h m u s d e r E n t f e r n u n g v o m A u s w e h u n g s g e b i e t . 
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lagen besteht (vgl. auch die Abb. 2 und 3, rechtes Profil), die sich jedoch rasch 
in zahlreiche dünne Bänder auflösen. In e inem Abstand von etwa 100 m vom 
Auswehungsgebiet wird ein Maximum erreicht; dann n i m m t die Anzahl der 
Sandbänder bis zu einer Ent fe rnung von e twa 350 m rasch ab und bleibt bis 
etwa 650 m u n t e r 9. Für den letzten Aufschluß (Profil 6) w u r d e n je Meter Löß 
nur noch 3,5 berechnet. 

Durchschnittliche 
Anzahl der Ssndbdnder/m Laß 

Entfernung 
vom 

Austvehungsgeb. 

flugsand- -, 
fazies 

O WO ZOO 300 tOO 500 600 700 300 900m 

Bänder fazies —• Übergangs fazies 

A b b . 10. B e z i e h u n g z w i s c h e n d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n z a h l d e r S a n d b ä n d e r j e M e t e r 
L ö ß u n d d e r E n t f e r n u n g v o m A u s w e h u n g s g e b i e t . 

Aufschlußreich war auch die Vertei lung der Sandbänder auf die einzelnen 
Mächtigkeiten (1, 1,5, 2 cm usw.). Da die Gesamtanzahl der Sandbänder bei je
dem Profil auf eine v e r s c h i e d e n e Lößmächtigkeit ver te i l t ist, muß te bei 
der Ermi t t lung der H ä u f i g k e i t von der d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n 
z a h l j e M e t e r L ö ß ausgegangen werden (Tab. 1, Spalte 8). Die durchschnitt
liche Anzahl jeder einzelnen Bandmächt igkei t je Meter Löß war jedoch nicht 
bekannt. Es w u r d e daher zunächst festgestellt, wieviel B ä n d e r von jeder Mäch-
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tigkeitsstufe im g e s a m t e n Profil vorkommen und welchen Anteil sie jeweils 
an der G e s a m t a n z a h l (Tab. 1, Spalte 6) haben. Unter Zugrundelegung die
ser Anteile konnte nun die Auftei lung der d u r c h s c h n i t t l i c h e n A n z a h l 
j e M e t e r L ö ß (Tab. 1, Spa l te 8) auf die einzelnen Mächtigkeitsstufen vorge
nommen werden. 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen an den Profilen der Abb. 2 finden sich 
in Abb. 11. Aus den H ä u f i g k e i t s d i a g r a m m e n ist zu entnehmen, daß 
zunächst die 2 und 2,5 cm s ta rken Sandbänder vorwalten; daneben k o m m e n 
auch je zwei 9,5 und 10 cm dicke Bänder vor. Bei dem zwei ten Aufschluß ü b e r 
wiegen die 1,5 und 2 cm s t a rken Bänder u n d bei Profil Nr. 3 die 1 und 1,5 cm 
starken. Im letzten Teil der Bänderfazies dominieren wieder die etwas dickeren 
Lagen, so bei Profil Nr. 4 die 1,5 und 2 cm, bei Profil Nr. 5 die 2 cm s ta rken . 
Die wenigen Sandbänder a m Schluß (Profil Nr. 6) erreichen wieder 2 und 2,5 cm. 
Man kann also bis etwa 295 m vom Auswehungsgebiet (Profil Nr. 3) eine a l l 
mähliche Verschiebung des Maximums von den 2 cm zu den 1 cm starken B ä n 
dern und d a n n bei den 3 le tz ten Profilen wieder den umgekehr ten Vorgang 
beobachten, d. h. ein Wande rn des Maximums von 1 über 1,5, 2 zu 2,5 cm. Die 
zuletzt e rwähnte , von links nach rechts gerichtete Verschiebung des Max imums 
wurde auch bei den Profilen Nr. 1 und 2 von N. Bydzov beobachtet, a l lerdings 
n u r im oberen Teil. 

D i e K o r n g r ö ß e n z u s a m m e n s e t z u n g i n A b h ä n g i g k e i t 
v o n d e r E n t f e r n u n g v o m A u s w e h u n g s g e b i e t 

Zum Zwecke der Untersuchung der mechanischen Zusammensetzung des 
Lößes und der darin eingeschalteten Sandlagen wurden in fast allen Aufschlüs
sen Proben entnommen. Es ist jedoch an dieser Stelle nicht möglich, auf s ä m t 
liche Ergebnisse im einzelnen einzugehen; n u r einige typische Beispiele sollen, 
soweit sie zur Ergänzung der vorhergehenden Ausführungen erforderlich sind, 
angeführt werden. In Abb. 12 gelangten die Analysendaten in Form von S u m 
menkurven zur Darstellung. 

Die Proben des Diagramms Nr. 1 s t ammen aus der Flugsandfazies, die in 
der Kiesgrube F. Vacek, Placice, aufgeschlossen ist. An dem Verlauf der K u r 
ven erkennt man , daß die Hauptmasse der Körner , nämlich 80—85°/o, größer als 
0 ,1mm ist. Der höchste Kornante i l entfällt auf die Frakt ion 0,1—0,25 mm. Die 
Proben der Diagramme 2 und 3 wurden a m Beginn der Bänderfazies en tnom
men, und zwar im nördlichen Teil des Ortes Plot is te (Neubau Cerny, vgl. Abb . 3, 
Profil 2) sowie 2 km weiter nördlich im Dorf Pfedmefice gegenüber dem Gas t 
haus Ubajerü (Abb. 3, Profil 3). Auch an dieser Stelle, also in unmit te lbarer Nähe 
des Ufers, kommt der s ta rke Einfluß des Auswehungsgebietes an der gröberen 
Beschaffenheit des zwischen den Sandbändern liegenden Lößes und in dem an 
die Flugsande er innernden Kurvenver lauf noch deutlich zum Ausdruck. E t w a s 
wei ter westlich zeigt der Löß berei ts eine feinere Körnung, wie auch die K u r v e n 
der Diagramme 4 und 5 e rkennen lassen, die der typischen Bänderfazies a n g e 
hören (Abb. 3, Profil 4 und Abb. 2, Profil 6). Hier ist nun schon eine an die Z u 
sammensetzung typischer Löße he rankommende Kornfeinheit erreicht; daneben 
t re ten aber noch selbständige Sandbänder auf, die nur wenig feines S t a u b 
mater ia l enthal ten. Infolgedessen sind auch die Sandproben aus dem westl ich
sten Profil von Pfedmefice (Abb. 2, Profil Nr. 6) und dem Profil Nr. 4 der Abb. 3 
nu r wenig feinkörniger als die Flugsande von Placice, wäh rend die Löße der 
genannten Profile doch schon eine recht feinkörnige Beschaffenheit haben. Die 
Proben der nächsten 3 Diagramme (Nr. 6, 7 und 8) stammen aus dem Bereich der 
Übergangs- und Normalfazies und zwar aus Aufschlüssen, die 1 bis 1,5 km wes t -



A b b . 12. G r a p h i s c h e D a r s t e l l u n g v o n K ö r n u n g s a n a l y s e n a u s d e n v e r s c h i e d e n e n F a z i e s 
b e r e i c h e n d e s L ö ß e s ( E i n z e l h e i t e n i m T e x t ) . 
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lieh von Plot is te und Pfedmefice liegen. In dieser Ent fe rnung t re ten keine 
Sandlagen m e h r auf; wie aus dem Verlauf der Kurven hervorgeht , hande l t es 
sich vie lmehr um typischen Löß, der auch in der Ver t ikalen keine größeren 
Körnungsunterschiede aufweist. Gehen wi r noch etwas we i te r nach Westen, so 
beispielsweise in die Ziegelei J. Hampe bei Rosnice, dann finden wir einen noch 
etwas feineren Löß (in Abb. 12 nicht dargestell t) . 

Aus den Körnungsanalysen geht also deutlich her 
vor, daß der Löß in westlicher Richtung rasch eine 
i m m e r größere Kornfeinheit ann immt . Aber berei ts 
in e twa 1 km Ent fe rnung vom Westrand des Aus -
wehungsgebietes stellt sich die n o r m a l e Lößkör
nung ein, die d a n n auch im al lgemeinen ohne große 
Schwankungen beibehalten wird . Körnungsun te r 
schiede machen sich erst dort wieder bemerkbar , wo 
der Wind aus neuen Liefergebieten Sand e inwehen 
konnte , wie sie z. B. trockene Terrassenflächen oder 
manche Flußtä ler bildeten. So bestehen die Sand
schichten des in Abb . 13 dargestel l ten Profils der Zie-

1 gelei Kuzel bei Hvozdnice aus Terrassensanden. Die 
Ergebnisse der von 6 Proben ausgeführten Körnungs 
analysen vermit te l t das zweitletzte Diagramm der 
Abb. 12. 
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D i a g r a m m . 

Eine ungleich größere Anzahl Sandlagen t r i t t im 
Löß westlich des Bystrice- und Cidlina-Tales auf, so 
bei Neu-Bydzov (Abb. 4) und Boharyne. In e inem 
Hohlweg auf der Anhöhe westlich von Boharyne war 
zu beobachten, daß zahlreiche, meist 0,5—1,5 cm s t a rke 
Sandbände r den Löß durchziehen. Wie aus dem letz
ten Diagramm der Abb. 12 hervorgeht , handel t es sich 
bei Boharyne um einen vermutlich schon weiter t r a n s 
por t ie r ten Normallöß, der durch eingewehten Sand 
„verunreinigt" ist. Im oberen Teil des Profils besitzt 
der Löß noch eine feinere Körnung als bei Rosnice, 
was auf der größeren Entfernung von der Elbe be 
r u h t (12 km). 

3. D e u t u n g e n u n d S c h l u ß f o l g e r u n g e n 

Berücksichtigt m a n zunächst n u r einmal die Be
obachtungen im Gelände, so gelangt man schon zu 
dem Schluß, daß es sich um echte Wihdablagerungen 
handel t . Dafür sprechen nicht n u r die Sandbänder im 
k a l k h a l t i g e n Löß, sondern auch ihre Lagerung . 
Hä t t en sich die Sandlagen unter Mi twirkung des W a s 
sers abgesetzt, so wäre niemals diese doch ziemlich 
regelmäßige Schichtung von Sand und Löß zus tande 
gekommen. Aber noch aus einem anderen Grund ist 
es so gut wie ausgeschlossen, daß der Fluß zur Zeit 
der Lößbi ldung einen Streifen bis zu 700 m Bre i te 
überflutet hat : A l l e S e d i m e n t a t i o n s g e b i e t e 
d e s e c h t e n k a l k h a l t i g e n L ö ß e s w a r e n 
t r o c k e n , und dies ist auch hier der Fall gewesen. 



G e s e t z m ä ß i g k e i t e n i m F e i n a u f b a u v o n T a l r a n d l ö ß e n 33 

Das Tal der Elbe, aus dem die Sande inwehungen erfolgten, lag etwas tiefer, 
und es sind ke ine Anha l t spunk te für ein zeitweiliges Übergreifen des Flusses auf 
sein Randgebiet vorhanden. W ä r e n d i e s e V o r a u s s e t z u n g e n n i c h t 
e r f ü l l t g e w e s e n , d a n n h ä t t e s i c h k e i n t y p i s c h e r L ö ß b i l d e n 
k ö n n e n , e r s t r e c h t n i c h t i n d i e s e r g r o ß e n M ä c h t i g k e i t . 

Weisen also allein schon die e rwähnten Beobachtungen auf eine äolische 
Ents tehung hin, so sei doch noch einmal auf die in den Abb. 8—11 dargestell ten 
Gesetzmäßigkei ten hingewiesen. Es ist wohl nicht möglich, beispielsweise die 
Abnahme des prozentualen Ante i ls der Gesamtmächtigkeit der Sandbänder am 
Löß und die Zu- und Abnahme der durchschnittlichen Anzahl der Sandbänder 
je Meter Löß ande r s als durch die Wirkung des Windes zu erklären. Auch aus 
der in den Häufigkei tsdiagrammen der Abb. 11 e rkennbaren Verteilung der 
verschiedenen Sandbänder-Mächt igkei ten läßt sich die Arbei t des Windes und 
nicht die des Wassers ablesen. 

Sollten diese Beobachtungen und Gesetzmäßigkeiten jedoch noch nicht ge
nügend Beweiskraft haben, d a n n sei noch e inmal auf die Ergebnisse der Kör 
nungsanalysen hingewiesen. In allen Fällen handel t es sich u m typische Kurven 
äolischer Sedimente . Darüber h inaus kann die Zunahme der Kornfeinheit nach 
Westen nur auf Winde zurückgeführt werden, die aus östlicher Richtung weh
ten und aus dem zeitweise trockengelegten Elbeta l verschiedenkörniges Sand-
und S taubmate r ia l auf die schwach ansteigende Lößhochfläche t ransport ier ten. 
Dabei fand eine Sort ierung s ta t t , wobei die gröberen Komponenten am Rand 
des Auswehungsgebietes liegen blieben, die feineren aber wei te r nach Westen 
geweht wurden. Es ist selbstverständlich, daß in der Nähe des Liefergebietes 
nicht nur das g röbere Material , sondern auch die größte Masse des Sandes l ie
gen blieb. Hier bi ldeten sich infolgedessen auch die mächtigsten Sandbänder. 

Wie die wei te r im Westen durchgeführten Untersuchungen ergeben haben, 
lieferten auch die kleineren F luß tä le r Sand, der wiederum n u r auf den West
seiten der Täler dem Löß eingeschaltet ist; auch diese Tatsache spricht eindeutig 
für östliche Winde . Es dürfte also feststehen, daß die in den jüngsten W ü r m -
Löß eingelagerten Sandschichten von ö s t l i c h e n Winden aus dem Elbetal und 
den beiden k le ineren Tälern e ingeweht wurden. Eine andere Herkunf t und En t 
stehungsweise ist kaum möglich. Inwieweit n u n auch das f e i n e r e L ö ß 
m a t e r i a l aus den Anschwemmungen der genannten Flüsse stammt, k a n n 
allein auf Grund der durchgeführten Untersuchungen nicht mi t Sicherheit ange
geben werden. Da aber die Wasserläufe nicht n u r grobes, sondern auch feineres 
Mater ia l gebracht haben, darf zunächst wohl angenommen werden, daß zu
mindest ein Teil des Lößes fluviatiler Herkunf t ist. Hät ten größere fern t rans
por t ier te S taubmassen dieses Gebie t erreicht, d a n n wären sie höchstwahrschein
lich auch in de r T e r r a s s e n l a n d s c h a f t ö s t l i c h d e r E l b e sedimen-
t ie r t worden. Dor t fehlt jedoch der Löß. Wenn aber in diesem Gebiet Löß zur 
Ablagerung gekommen ist, d a n n hat es sich n u r um verhäl tn ismäßig geringe 
Mengen gehandelt , die in spä te re r Zeit wieder abgetragen wurden . Aus al ledem 
k a n n man doch wohl schließen, daß auch der größte Teil des jüngsten W ü r m -
Lößes aus den fluviatilen Anschwemmungen, vor allem jenen der Elbe s tammt. 
Neben Flußsedimenten haben in einigen Teilen Nordböhmens auch feinkörnige 
Kreidesedimente Anteil am Löß, der dann einen hohen Kalkgehal t besitzt 
(Lokalfazies). 

Die scharfe T rennung von Sandlagen und Löß ist wohl auf die unterschied
liche Winds tärke zurückzuführen. Bei s tä rkeren Winden geriet der an feinerem 
Staub schon v e r a r m t e Sand im Tal in Bewegung, der schließlich bis zu e inem 

3 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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halben Ki lometer nach Westen verfegt wurde . Eine auf die Sandablagerung fol
gende Staubschicht, die bis zur Fest legung durch eine dürf t ige Vegetation eben
falls noch verweht werden konnte, begrub schließlich den Flugsand. Dieser 
Vorgang der Sand- und Lößanwehung wiederholte sich in der Folgezeit. Ob 
nun die ü b e r eine größere Entfernung h in horizontbeständigen Sandlagen je
weils e iner best immten, in kürzeren oder längeren Abs tänden wiederkehrenden 
„Zeit mit s tarkem Wind" entsprechen, ist möglich; ein Beweis hierfür k a n n je
doch nicht angeführt werden . Wahrscheinlich hing die Verwehung und flächen
hafte Ver te i lung des Sandes auch noch von Faktoren ab, die heute nicht mehr 
im einzelnen e rkennbar sind (Vegetation, Mikrorelief). Trotz dieser u n b e k a n n 
ten Einflüsse lassen sich doch noch gewisse Gesetzmäßigkeiten ableiten, die uns 
in die Lage versetzen, die damaligen Vorgänge in großen Zügen anzugeben. 
Wir haben außerdem die Möglichkeit, von isolierten Aufschlüssen die Kenn
wer te zu bestimmen, aus denen wir dann den Faziesbereich, zu dem die betref
fende Beobachtungsstelle gehört , ableiten können. Eventuel le Änderungen der 
Oberflächenformen, so z. B. durch junge Flußerosion, s ind dann u. U. festzu
stellen. 

Die gleiche Ansicht übe r die Ents tehung des Lößes in den Randgebieten der 
ausgedehnten Inlandeismassen äußer ten bereits WOLDSTEDT (1929) , GRAHMANN 
(1932) , POSER ( 1 9 5 1 ) und WEIDENBACH ( 1 9 5 2 ) , um nur einige Forscher zu nennen. 
Auch amerikanische Untersuchungen (SMITH 1942 , FRYE u n d Mitarb. 1 9 4 9 ) haben 
zu demselben Ergebnis geführt . So ist nach FRYE und Mitarb . der dem Wis-
consinan angehörende Peor ia - und Bigneil-Löß im nördlichen Kansas u n d in 
Nebraska auf Auswehungen aus den Talgebieten des P l a t t e und Republ ican 
River sowie des Missouri zurückzuführen. Eine besonders ergiebige Lößquel le 
soll der P l a t t e River gebildet haben, dessen Staubmater ia l wahrscheinlich über 
die Wasserscheide südlich des Flusses bis in das nördliche Kansas gelangte. Die 
Winde k a m e n aus westlicher bis nordwestl icher Richtung. 

In teressante Zusammenhänge zwischen der Körnung des Lößes und der Ent 
fernung vom Ursprungsgebiet konnte SMITH in Illinois auffinden, u n d zwar 
steht die Körnung des Lößes — mit gewissen Einschränkungen — in l inearer 
Beziehung zu dem Logar i thmus der Ent fe rnung vom Auswehungsgebiet . Die 
Abnahme der Gesamtmächtigkeit des Peor ian- und des Sangamon-Lößes mit 
der Ent fe rnung vom Ursprungsgebiet erfolgt nach einer Kurve , die den gleichen 
Charak te r ha t wie die für die Abnahme der Mächtigkeit der Sandbänder ge
fundene. Wie SMITH wei ter zeigen konnte, ist die Abnahme der Lößmächtigkeit 
eine l ineare Funkt ion des Logar i thmus der Entfernung vom Auswehungsgebiet . 
Die an den Sandbändern gewonnenen Ergebnisse decken sich also mit den Be
obachtungen von SMITH ü b e r die Gesamtmächtigkeit des Lößes. 

Aus der Kar te der Verbre i tung und Mächtigkeit des Lößes in Illinois geht 
wei terhin hervor, daß zwischen der Bre i te der für die Auswehung in Frage 
kommenden Flußtäler und der Mächtigkeit des Lößes eine deutliche Abhängig
keit besteht , insofern nämlich, als die mächtigsten Löße an jenen Stellen liegen, 
wo die Talböden ihre größte Ausdehnung haben, so z. B. an der Mündung des 
Missouri u n d des Rock River in den Mississippi und am Illinois River im 
County Mason. 

Ähnliche Beobachtungen konnte der Verfasser auch in Nordböhmen machen. 
Es sei n u r auf die Lößdecken bei Neu-Bidzov, westlich Boharyne und in der 
Umrandung der Talauswei tung der Bystr ice südwestlich Boharyne hingewiesen 
(Abb. 1). Auch an der Elbe bei Kolin und an der Iser konnten deutliche Zu-



G e s e t z m ä ß i g k e i t e n i m F e i n a u f b a u v o n T a l r a n d l ö ß e n 35 

sammenhänge zwischen der Verbre i tung und Mächtigkeit des Lößes und der 
Ausdehnung des Talbodens festgestellt werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
I n der Nachbarschaft von Flüssen und größeren Bächen n immt der Löß sehr 

häufig eine sandige Beschaffenheit an, in vielen Gebieten ist sogar die Sand
komponente in Form von verschieden s ta rken Schichten (Sandbänder) einge
schaltet. Die vorl iegende Arbei t beschäftigt sich in der Hauptsache mit der 
Lage rung der Sandbänder im ver t ika len Profil u n d mi t den Veränderungen in 
hor izonta ler Richtung. Auf Grund der a l lgemeinen Ausbi ldung und der Kör
nungsunterschiede des Lößes konnten westlich Königgrätz 4 Faziesbereiche un
terschieden werden u n d zwar die Flugsand- , Bänder- , Übergangs- und Normal
fazies. Die 4 Fazieszonen folgen von O nach W aufeinander. 

Die speziellen Untersuchungen an den Sandbändern führten zu folgenden 
Ergebnissen: 
1. Die Abnahme des prozentualen Antei ls der Gesamtmächt igkei t der Sandbän

der am Löß erfolgt l inear mit dem Logar i thmus der Ent fe rnung vom Aus
wehungsgebiet . 

2. Die durchschnittliche Anzahl der Sandbänder je Meter Löß änder t sich mit 
de r Zunahme der Ent fe rnung vom Ursprungsgebiet , wie im einzelnen aus 
Abb . 10 hervorgeht . 

3. Neben der Gesamtmächtigkei t und der Anzahl der Sandbänder wurde auch 
die Häufigkeit der verschiedenen Mächtigkeitsstufen ermit tel t und graphisch 
aufgetragen (Abb. 11). Dabei ergab sich, daß in unmi t te lbare r Nähe des Aus-
wehungsgebietes neben wenigen 9 und 10 cm mächtigen Bände rn die 2 und 
2,5 cm starken überwiegen. In einer Ent fe rnung von etwa 300 m vom Fluß
ufer dominieren die 1 und 1,5 cm s tarken. Wei ter nach W nehmen aber nach 
und nach die dickeren Lagen wieder zu, so daß am Ende der Sandbänder
fazies die 2 und 2,5 cm s ta rken die häufigsten sind. 
Aus den mitgetei l ten Ergebnissen und aus zahlreichen Körnungsanalysen 

wird geschlossen, d a ß s o w o h l d i e e i n g e l a g e r t e n S a n d s c h i c h t e n 
a l s a u c h d e r g ö ß t e T e i l d e s L ö ß e s ä o l i s c h e n U r s p r u n g s s i n d . 
Sandlagen und Löß w u r d e n durch östliche Winde aus dem brei ten Tal der Elbe 
ausgeweht und auf die benachbar ten Höhen t ranspor t ier t . Dabei gelangte der 
in F o r m von Bändern abgelagerte Sand bis zu e iner Ent fernung von ca. 700 m. 
Die Kornfeinheit des Lößes n immt nach W hin i m m e r mehr zu. 

Wei tere Beobachtungen an dem Bystr ice- und Cidlina-Tal im W des Unter
suchungsgebietes bestä t igen die A n n a h m e von der Auswehung des Lößes und 
der Sandschichten aus den Tälern durch Winde aus östlicher Richtung. Daß die 
a l lgemeine Lößverbre i tung auch von der Breite de r Täler abhängig ist, zeigt 
ein Blick auf die K a r t e (Abb. 1). 

S c h r i f t t u m 

BREDDIN, H . : L ö ß , F l u g s a n d u n d N i e d e r t e r r a s s e a m N i e d e r r h e i n . - J b . p r e u ß . g e o l . L . A . 
46, S. 6 3 5 - 6 6 2 , B e r l i n 1 9 2 6 . — L ö ß , F l u g s a n d u n d N i e d e r t e r r a s s e i m N i e d e r 
r h e i n g e b i e t . - G e o l . R d s c h . 18, S . 7 2 - 7 8 , B e r l i n 1 9 2 7 . 

FRYE, J . C , PLUMMER, N . , RUNNELS, R . T . & HLADIK, W . B . : C e r a m i c U t i l i z a t i o n of N o r 
t h e r n K a n s a s P l e i s t o c e n e L o e s s e s a n d F o s s i l S o i l s . - U n i v . K a n s a s P u b l i c , 
S t a t e G e o l . S u r v e y , B u l l . 82, P a r t 3 , S . 4 9 - 1 2 4 , L a w r e n c e , K a n s a s , 1 9 4 9 . 

GRAHMANN, R . : D e r L ö ß i n E u r o p a . - M i t t . G e s . E r d . L e i p z i g 5 1 , S . 5 - 2 4 , 1 9 3 2 . 

3 



3 6 E m s t S c h ö n h a l s 

POSER, H . : D i e n ö r d l i c h e L ö ß g r e n z e i n M i t t e l e u r o p a u n d d a s s p ä t g l a z i a l e K l i m a . - E i s 
z e i t a l t e r u n d G e g e n w a r t 1, S . 2 7 — 5 5 , Ö h r i n g e n 1 9 5 1 . 

SCHÖNHALS, E . : Ü b e r e i n i g e w i c h t i g e L ö ß p r o f i l e u n d b e g r a b e n e B ö d e n i m R h e i n g a u . -
N o t i z b l . h e s s . L . - A m t B o d e n f o r s c h . 6 / 1 , S . 2 4 4 - 2 5 9 , W i e s b a d e n 1 9 5 0 . — G e 
s e t z m ä ß i g e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n K ö r n u n g u n d K a l k g e h a l t d e s L ö ß e s u s w . -
G e o l . J b . 6 6 , S . 2 9 1 - 3 0 4 , H a n n o v e r 1 9 5 2 . — Ü b e r f o s s i l e B ö d e n i m n i c h t v e r -
e i s t e n G e b i e t . - E i s z e i t a l t e r u n d G e g e n w a r t , 1, S . 1 0 9 - 1 3 0 , Ö h r i n g e n 1 9 5 1 . 

SMITH, G . D . : I l l i n o i s L o e s s , V a r i a t i o n s i n I t s P r o p e r t i e s a n d D i s t r i b u t i o n . - U n i v . 
I l l i n o i s , A g r i c u l t u r a l E x p e r i m e n t S t a t i o n , B u l l . 4 9 0 , S . 1 3 9 - 1 8 4 , U r b a n a 
I l l i n o i s 1 9 4 2 . 

VOGEL, F . : L e i t f a d e n d e r B o d e n k u n d e f ü r G ä r t n e r 1 . T e i l . - 3 . A u f l a g e , 1 2 7 S . S t u t t 
g a r t / L u d w i g s b u r g 1 9 5 0 . 

WEIDENBACH, F r . : G e d a n k e n z u r L ö ß f r a g e . - E i s z e i t a l t e r u n d G e g e n w a r t 2, S . 2 5 - 3 6 , 
Ö h r i n g e n 1 9 5 2 . 

WOLDSTEDT, P . : D a s E i s z e i t a l t e r , G r u n d l i n i e n e i n e r G e o l o g i e d e s D i l u v i u m s , 4 0 6 S. , 
S t u t t g a r t 1 9 2 9 . 

M a n u s k r . e i n g e g . : 4 . 2 . 1 9 5 2 . 

A n s c h r . d . Ver f . : D r . E . S c h ö n h a l s , H e s s . L a n d e s a m t f ü r B o d e n f o r s c h u n g , W i e s b a d e n , 
B o d e n s t e d t s t r a b e 4. 



Zur Problematik des Grenzhorizonts europäischer 
Sphagnummoore 

Von H. N i e t s c h, Loccum 

Als G r e n z h o r i z o n t bezeichnete C. A. WEBER in Nordwestdeutschland die 
Schichtgrenze jener auffälligen Über lagerung eines stark humifizierten „Älteren 
Sphagnumtorfes" durch einen wenig zersetzten „Jüngeren Sphagnumtorf", die, 
oft noch betont durch eine Zwischenlage besonders s ta rker Zersetzung, so be 
zeichnend für den Aufbau unserer ombrogenen Hochmoore ist. R e k u r r e n z -
f l a c h e n n a n n t e GRANLUND (1932) ganz al lgemein derar t ige Bildungen, deren 
er in Schweden nach der Altersstel lung mehre re unterschied; seine Rekurrenz-
fiäche III vom Ende der Bronzezeit entspricht dem Grenzhorizont WEBER'S. Des
sen Ents tehung ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen, die jedoch 
bisher zu keiner wirklich überzeugenden Lösung geführt haben. Auch die nach
s tehenden Ausführungen, das sei gleich vorausgeschickt, kommen zu keinem 
endgült igen Ergebnis . Sie sollen lediglich einige Punk te zur Sprache bringen, 
die in diesem Zusammenhang Berücksichtigung erfordern, ganz gleich, von 
welcher Seite aus m a n an ihn herant r i t t . 

Die weite Verbre i tung des Grenzhorizonts in seiner typischen Beschaffenheit 
und als annähe rnd gleichzeitige Bildung — mögen im einzelnen auch noch 
manche Zweifel über die Zuordnung bestehen — von den Brit ischen Inseln über 
die Niederlande und Nordwestdeutschland bis nach Dänemark und Südschwe
den läßt nur eine allgemein wi rksame Ursache annehmen, und es herrscht wohl 
ziemliche Übere ins t immung darüber , daß diese Ursache ganz oder überwiegend 
im klimatischen Bereich zu suchen ist. Da sich der wenig zersetzte Jüngere 
Sphagnumtorf innerha lb des ganzen Gebietes noch gegenwärt ig überall bildet 
oder bilden kann , soweit das nicht durch K u l t u r m a ß n a h m e n verhinder t wird, 
so engt sich die Frage zur Hauptsache daraufhin ein, welche andersar t igen Be
dingungen die Beschaffenheit des Älteren Sphagnumtorfes hervorriefen. Es 
dürf te heute wei tgehende Einigkeit darüber bestehen, daß er im wesentlichen 
schon während seiner Entstehung, pr imär , seinen hohen Zersetzungsgrad erhielt . 
Die Rolle, die dabei das Klima spielte, stellt m a n sich in verschiedener Weise 
wi rksam vor: 1.) mit telbar , durch Hemmung der Wachstumsbedingungen für die 
Pflanzendecke des Moores, so daß die verhäl tn ismäßig ger ingen alljährlich ge
bi ldeten Pflanzenstoffe umso nachhalt iger von der Verwi t te rung erfaßt werden 
konnten, und 2.) unmit te lbar , durch eine Ste igerung der klimatischen Zerset
zungsbedingungen an sich. Gern wird beides mite inander ve rbunden angenom
men, jedenfalls s teht die Voraussetzung eines nu r langsamen Wachstums des 
Äl teren im Vergleich zum Jünge ren Sphagnumtorf mit im Vordergrund der 
Überlegungen. Es fragt sich jedoch, ob das befechtigt ist. 

In dem von verschiedenen Autoren pollenanalytisch bearbei te ten Hochmoor 
von Dannenberg bei Bremen erreicht der Ä l t e r e Sphagnumtorf eine ansehn
liche Mächtigkeit: NILSSON (1948) gibt in seiner Profilaufnahme 2,90 m hochzer
setzten ombrogenen Sphagnumtorf mit nu r unbedeutenden Zwischenlagen e twas 
ger ingerer Zerse tzung an; eine in der Nähe des Grenzhorizontes entwickelte 
cuspidaturn-reiche Wechsellagerung und eine mäßig zersetzte Schicht am Grund 
des Älteren Sphagnumtorfes ist dabei nicht mi t eingerechnet. Dessen Ents tehung 
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fällt nach der Zoneneintei lung NILSSON'S in die Zeit zwischen Zone IIIc (Bronze
zeit) und die ältere Hälfte der Zone VI, also ungefähr zwischen 1 0 0 0 u n d 6 0 0 0 
v. Chr. Dann haben sich durchschnittlich rund 0,6 m m Torf im J a h r gebildet. 
Das von OVERBECK & SCHNEIDER ( 1 9 3 8 ) bearbei te te Profil weist im ganzen etwa 
4 m Äl teren Sphagnum- u n d Sphagnum-Eriophorumtorf , z. T. etwas ger ingerer 
Zersetzung, auf, für dessen Ents tehung sich 0 , 7 — 0 , 8 m m im J a h r errechnen las
sen. Zu ähnlichen Werten, e twa 0 , 6 — 0 , 9 mm, gelangt m a n in gut ausgebildeten 
Profilen bei Berechnung des jährlichen Torf Zuwachses für denjenigen Abschnit t 
des Äl te ren Sphagnumtorfes , der zwischen dem Beginn der zusammenhängen 
den Buchenkurve und dem Grenzhorizont entwickelt ist, wenn man jenen mit 
PFAFFENBERG ( 1 9 4 7 ) e twa auf 2 0 0 0 v. Chr. und den Grenzhorizont oder sein pol-
ienanalytisches Äquivalent , wie üblich, auf spätestens 5 0 0 v. Chr. ansetzt. 

Die Mächtigkeit des J ü n g e r e n Sphagnumtorfes überschrei tet in Nordwest 
deutschland nu r selten 2 , 0 0 m. Allerdings sind die Profile oft unvollständig, und 
es läßt sich vielfach nicht feststellen, u m welchen Be t rag ihre ursprüngliche 
Mächtigkeit bereits durch Torfstich, B randku l tu r und den natürl ichen Schwund 
nach der Entwässerung ver r inger t wurde . Immerhin geben einzelne Profile, in 
deren obersten Lagen sich berei ts die neuzeitlichen Kul tu r spek t ren abheben, die 
Möglichkeit einer Nachprüfung. So sind im Profil „Zu den drei Pu t t en" (OVER
BECK & SCHMITZ 1 9 3 1 , Fig. 2 9 ) n u r 170 cm gering zersetzter Sphagnumtorf zwischen 
dem Grenzhorizont und den Kul tu r spek t ren gebildet worden, der jährliche Zu
wachs belief sich also auf 0 , 7 — 0 , 8 mm, je nachdem, ob m a n in den oberen Lagen 
schon mit ver langsamtem Zuwachs rechnet. Im Profil „Edewechterdamm" kom
men OVERBECK & SCHNEIDER ( 1 9 4 2 ) un te r Berücksichtigung der erfolgten Ab t ra 
gung, Verwi t t e rung usw. auf eine Gesamtmächtigkeit des Jüngeren Sphagnum
torfes von 1 8 0 cm als wahrscheinlichste Schätzung, und da sie den Beginn seiner 
Ents tehung bereits u m 1 0 0 0 v. Chr. annehmen, so entfal len auf den jährl ichen 
Durchschnitt kaum mehr als 0,6 mm. Berechnungen der Autoren für einen Teil 
des Profils im Jüngeren Sphagnumtorf var i ieren zwischen 0 ,56 und 0 , 7 5 m m 
jährl icher Neubildung. 

Schon diese wenigen Beispiele geben zu erkennen, daß sich die mi t t le ren Zu
wachsgeschwindigkeiten der beiden verglichenen Torfar ten in einem wei ten Be
reich überschneiden, unbeschadet ihrer typischen Beschaffenheit. Dabei ist noch 
nicht berücksichtigt, daß für den Aufbau einer bes t immten Schichtmächtigkeit 
des s ta rk zersetzten Torfes eine erheblich größere Pflanzenmasse als für die 
gleiche Mächtigkeit des wenig zersetzten Torfes als Ausgangsstoff vorausgesetzt 
werden muß. So gesehen, k e h r t sich in nicht wenigen Fäl len das Bild geradezu 
um zugunsten der Bestä t igung eines lebhaften Wachstums der Pflanzengesell
schaften, aus denen der Äl te re Sphagnumtorf ents tand. Die trotzdem erfolgte 
hohe Humifizierung kann also nu r das Ergebnis unmi t t e lba re r E inwirkung be
s t immter Klimaeigenschaften gewesen sein, die wir al lerdings noch viel zu 
wenig kennen. 

Im Grunde bewegten sich die Erwägungen darüber , so verschieden auch ihre 
Ergebnisse waren, auf dem Boden an sich zutreffender Feststellungen. Es un te r 
liegt wohl keinem Zweifel, daß höhere Wärmegrade , wie sie für die postglaziale 
Wärmezei t angenommen werden , in Verb indung mit ausreichender Feuchtig
keit, ohne die ja Hochmoorbildungen nicht denkbar sind, förderlich für die 
Humifizierung waren. Entscheidend w a r aber außer der Ar t , in der sich W ä r m e 
und Feuchtigkeit auf dem Hochmoor mi te inander verbanden, auch die Mitwir 
kung einer dr i t ten Voraussetzung vers tä rk te r Humifizierung, nämlich eines we
der zu hohen noch zu ger ingen Luftzutr i t ts zu der oberflächennahen Schichtlage, 
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in der sich die Umbildung de r abgestorbenen Pflanzenteile vollzog. Da in de r 
Gegenwart ers t ein gewisses Trockenhei tss tadium des Moores diese Bedingun
gen vereint zu r Wirkung br ingt , wie die Beobachtung an entwässer ten Torf
schichten e rkennen läßt, so liegt an sich de r Schluß nahe , daß die Moore des 
Äl teren Sphagnumtorfes im allgemeinen t rockener waren als die lebenden S p h a g -
nummoore d e r Gegenwart , oder mindestens durch häufigere Trockenperioden 
heimgesucht wurden , deren Spuren man — außer in den eigentlichen R e k u r -
renzflächen —• auch in dem ganz al lgemein s tä rkeren Hervor t re ten von Woll
gräsern und Ericaceen zu e rkennen glaubt . Hier ergibt sich aber ein gewisser 
Widerspruch zu der oben begründeten Fests tel lung, daß wenigstens in e inem 
Teil der wärmezeit l ichen Hochmoore die Wuchsgeschwindigkeit des Torfes 
nicht geringer w a r als in denen der Nachwärmezei t und t rotzdem die bezeich
nende hohe Huminosi tä t zus tande kam. Es m u ß also möglich gewesen sein, daß 
bei einem Uberschuß an Feuchtigkeit , wie i h n ein normales oder gar opt imales 
Wachstum der Moorvegetat ion erforderte, doch auch eine gewisse Durchlüft img 
der Mooroberfläche nicht verh inder t wurde . Man könnte e twa daran denken, 
daß ein besonders gleichmäßiger, kurzwel l iger Rhythmus von Niederschlag und 
schneller oberflächlicher Verduns tung die Voraussetzungen dafür gab, vielleicht 
kamen auch andere , vom heut igen Zus t ande abweichende Eigenschaften des 
meeresnahen Kl imas hinzu, de ren Voraussetzungen und Auswirkungen sich noch 
der Beur te i lung entziehen; jedenfalls h ä t t e es manches für sich, wenn ange 
nommen werden könnte, daß irgend eine al lgemeine Veränderung des Kl imatyps 
innerhalb des ganzen Hochmoorraums die erhebliche Abstufung der absoluten 
Niederschlagshöhen und Tempera tu ren über lager te , die auch dort ehedem ähn
lich so wie in der Gegenwar t vorausgesetzt werden müssen. 

Gerade da r in liegt ja eine der Hauptschwierigkei ten für das Verständnis des 
Grenzhorizontes, daß innerha lb des gesamten Raumes nicht geringere, z. T. sogar 
größere Unterschiede der einzelnen Kl imawer t e nebeneinander bestehen, als sie 
für die mit dem Übergang von der Wärmezei t zur Nachwärmezeit ve rbundenen 
Änderungen angenommen werden können. Das gilt sowohl hinsichtlich der Nie
derschläge, die heute inne rha lb der ganzen nordwesteuropäischen Hochmoor
region zwischen etwa 500 u n d mehr als 1000 m m Jahresmi t te l liegen, und zeigt 
sich ebenso be i einem Vergleich der Tempera tu ren , namentl ich des Winters . 
Während in I r land, dem a m stärksten dem Meereseinfluß ausgesetzten Teil der 
Britischen Inseln, die Mi t te l t empera turen des kältesten Monats, als der dort 
meistens erst der Februar auftr i t t , e twa zwischen 5 und 7° C liegen, s inken sie 
in Nordwestdeutschland auf 0,5 bis 1,0° ab und bewegen sich im ombrogenen 
Hochmoorgebiet Schwedens zwischen —0,6° (Göteborg, Februar) und —3,4° 
(Karlstadt). Das bedeutet e ine Spannwei te von reichlich 10° C. Weniger wei t 
liegen die Ju l i t empe ra tu ren auseinander, sie betragen 14 bis annähernd 16° in 
Irland, 16 bis 17,5° im nordwestdeutschen Flachland und kommen im südlichen 
Schweden mi t e twa 16 bis 17° den nordwestdeutschen sehr nahe . 

Bringt m a n die aus den Verschiebungen pflanzengeographischer Grenzen 
nach dem Beispiel G. ANDERSON'S berechneten höheren Sommer tempera tu ren der 
Wärmezeit mi t einem Mehr von 2,5 bis 3° C gegenüber dem heutigen Zus tand in 
Ansatz, was bere i ts einen Höchstbetrag dars te l l t (vgl. FIRBAS 1949a, S. 289, 1949b 
nach IVERSEN), SO ergibt sich eine Ju l i t empera tu r von etwa 17—20° für den Höhe
punkt der postglazialen Wärmezei t im Gesamtgebiet des Älteren S p h a g n u m 
torfes. Wenn auch über die Abweichungen der Win te r tempera tu ren keine der 
art igen zahlenmäßigen Angaben aufgrund von Berechnungen vorliegen, wenig
stens nicht für die mi t t lere Wärmezeit (für die späte Wärmezei t vgl. IVERSEN, 
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nach FIRBAS 1 9 4 9 b), so liegt es immerhin nahe , das für die Sommer t empe ra tu r en 
veranschlagte Plus von 2 , 5 — 3 ° C in ähnlicher Höhe auch für die Win te rmona te 
vorauszusetzen. Das würde es erlauben, auch im schwedischen Verbre i tungsge
biet des ombrogenen Äl te ren Sphagnumtorfes um 0 ° oder höher l iegende J a 
nua r t empera tu ren anzunehmen und so t rotz der auffallend großen Spanne der 
winterl ichen Monatsmit tel innerha lb des in Frage kommenden Gebietes doch in 
der Vermeidung von unter 0 ° liegenden Monats tempera turen eine Gemeinsam
keit zu sehen, die den Vorstel lungen übe r eine der Vorbedingungen der regio
nalen Ents tehung hoch zersetzter Sphagnumtorfe entgegenkommt 

Aber sowohl die Winter- wie die Sommer tempera tu ren , die sich so für die 
Entstehungszei t des Älteren Hochmoortorfes errechnen lassen, überschneiden 
sich immer mi t denjenigen, u n t e r denen sich in der Gegenwar t Jüngere r S p h a g 
numtorf bildet, und beide Kl imaausbi ldungen müssen sich u m so mehr ü b e r 
decken, je m e h r mit dem allmählichen Abs inken der Tempera tu ren zur s p ä t e n 
Wärmezeit auf einen den heut igen Verhäl tnissen schon angenäher ten , regional 
im Sommer vielleicht sogar da run te r l iegenden Stand (vgl. NIETSCH 1 9 5 2 a) ge
rechnet we rden muß. Deshalb wird man auch bei der F rage nach den E n t s t e 
hungsbedingungen des Äl te ren Sphagnumtorfes den Blick vor allem auf die 
m i t t l e r e Wärmezeit , das At lant ikum, richten, die ihn am gleichmäßigsten in 
seiner bezeichnenden Beschaffenheit in dem ganzen Gebiet ents tehen ließ, w ä h 
rend sich in der späten Wärmezei t diese Einheitlichkeit teilweise schon durch 
Abwandlung zu geringeren Huminos i tä t sgraden auflockerte, einem Übergangs 
charakter des Klimas der Endwärmezei t dadurch offenbar Rechnung t ragend . 
Die Schwierigkeit, zu einem Verständnis des Grenzhorizontes zu gelangen, e r 
höht sich noch angesichts dessen, daß die regionale Verbre i tung des Ä l t e ren 
Sphagnumtorfes beispielsweise in Nordwestdeutschland keinen wesentl ichen 
Unterschied gegenüber derjenigen des Jünge ren Sphagnumtorfes ombrogener 
Hochmoore e rkennen läßt. Beobachtungen übe r das Fehlen eines Grenzhorizon
tes in einem Teil der ombrogenen Hochmoore deutscher Mittelgebirge (vgl. u. a. 
PERSCH-OVERBECK 1950) oberhalb einer offenbar mit der kont inentalen Lage sich 
hebenden Höhengrenze, anderersei ts die Ents tehung eines gering zerse tz ten 
hochgewölbten „Jüngeren" Sphagnumtorfes trotz milder Winter - und hoher 
Sommer tempera turen , aber un te r ungewöhnlich hohen Niederschlägen (über 
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2 0 0 0 mm) nördlich von B a t u m (DOKTUROWSKY 1938) sind aufschlußreich für die 
Möglichkeit wei tgehender Variat ionen in dem Verhäl tnis der Hauptkl imafak
toren zueinander bei äußerlich nur wenig geänder ter Wi rkung auf die Torfbe
schaffenheit. So sehen sich alle Versuche, die S tärke und Schnelligkeit der Ver
torfungsvorgänge auf bes t immte Klimaeigenschaften zurückzuführen, e iner noch 
großen Lückenhaftigkeit der Kenntn is ihrer Vorbedingungen gegenüber. Erst 
systematische quant i ta t ive Untersuchungen, namentlich über die wirkungsvolls te 
Dosierung der einzelnen Einwirkungen nach Dauer und S tä rke in den verschie
denen Möglichkeiten i h r e r Verknüpfung, könnten hier wei ter führen. I m fol
genden soll nun von einer wei teren Erör t e rung über die Ursachen der hohen 
Humifizierung des Äl te ren Sphagnumtorfes abgesehen werden . Wir beschränken 
uns vie lmehr darauf, u n t e r der Voraussetzung einer p r imären , kl imabedingten 
hohen Huminosi tä t des Äl te ren Sphagnumtorfes einige Folgerungen zu über
legen, die sich daraus für die Beur te i lung des Grenzhorizontes ergeben. 

Zuerst m u ß hierbei auf die bekannte , für das Vers tändnis der Hochmoore 
wichtige Untersuchung von GRANLUND ( 1 9 3 2 ) eingegangen werden. GRANLUND er
brachte dar in den Nachweis eines gesetzmäßigen Zusammenhanges zwischen 
der Niederschlagshöhe und der größtmöglichen Aufwölbung eines Hochmoores 
in dem Niederschlag propor t ionaler Steigerung. Die Ents tehung der Rekur renz-
flächen w u r d e in enger ursächlicher Verb indung damit gesehen. Durch Vergleich 
d e r Wölbung bes t immter Rekurrenzflächen mit den der Gegenwart en tnom
menen Verhäl tniszahlen für Niederschlag und Aufwölbung von Hochmoorober
flächen versuchte GRANLUND Rückschlüsse auf die Höhe der früheren Nieder
schläge zu ziehen. Un te r Berücksichtigung sonstiger Anzeichen, z. B. von Ver
sumpfungserscheinungen, entwarf er ein Bild wellenförmiger Entwicklung d e r 
Klimafeuchtigkeit mit e inem Tiefstand vom späten At l an t ikum bis zum Ende 
des Subboreals und e inem durch kle inere Wellen gegl iederten Hochstand wäh
rend des Suba t lan t ikums. Die Hauptzüge der Kl imatheor ie BLYTT-SERNANDERS'S 
fanden somit scheinbar eine e rneute Bestät igung. Der auf die Durcharbei tung 
eines sehr reichhaltigen Stoffes gestützte Versuch GRANLUND'S enthält zweifellos 
Bestechendes. Aber m a n wird fragen, ob die Rekurrenzflächen in einem Moor
profil übe rhaup t die ehemalige Oberflächenwölbung des Moores wiedergeben. Es 
i s t eher anzunehmen, daß durch das Gewicht der aufgelagerten Torfschichten 
Deformierungen e ingetre ten sind, die die Berechnungen auf eine unsichere 
Grundlage stellen. Vor al lem aber m u ß g r u n d s ä t z l i c h die V e r g l e i c h b a r k e i t von 
Hochmoor O b e r f l ä c h e n übe r Torfen sehr verschiedener Huminosi tä t für Schlüsse 
auf die zugehörigen Niederschlagsmengen bezweifelt werden , besonders die Ver
gleichsfähigkeit der Rekurrenzfläche III , also des WEBER 'schen Grenzhorizontes 
über dem s ta rk zersetzten Älteren Sphagnumtorf , mit den heutigen Hochmoor
wölbungen an der Oberfläche des J ü n g e r e n Sphagnumtorfes , und zwar aus fol
genden Gründen. 

GRANLUND gibt selbst nach der L i t e r a tu r und eigenen Versuchen ausführliche 
Hinweise auf die Unterschiede im hydrologischen Verhal ten stark und gering 
zersetzter Torfarten. I m wenig humifizierten J ü n g e r e n S p h a g n u m t o r f 
ist neben frei beweglichem vorwiegend kapil laresW asser enthal ten; die kapil lare 
Steighöhe be t räg t nach GRANLUND bis zu e twa 5 0 cm u n d entspricht der Kapi l 
lari tät eines feinen Sandes von 0 , 1 — 0 , 2 m m Korngröße. Der Jüngere Sphagnum
torf vermag also an der Mooroberfläche die Niederschläge, soweit sie nicht ober
flächlich ablaufen und unmi t te lbar oder mit te lbar durch die Pflanzenwelt ver
dunstet werden, leicht aufzunehmen, er leitet sie zum Teil durch eingeschaltete 
Wasserkissen hindurch in langsamer Bewegung über seiner mehr oder weniger 
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undurchlässigen Unter lage nach den Rändern des Moores h in ab. Darin verhä l t 
er sich also wie ein grundwasserführender Mineralboden. M a n kann, den von 
GRANLUND nachgewiesenen Zusammenhängen zwischen Hochmoorwölbung und 
Niederschlagshöhe Rechnung t ragend, die Oberflächenwölbung eines aus J ü n g e 
rem Sphagnumtorf bestehenden Hochmoores geradezu als einen durch das Wachs
tum des Moores selbst fixierten Grundwasserhor izont auffassen, der denselben 
Gesetzmäßigkei ten unterl iegt wie ein in einem Sandhügel von gleicher Durch
lässigkeit sich bi ldender Grundwasserspiegel . In s tark zersetzten Torfarten da
gegen, also besonders im typischen Ä l t e r e n S p h a g n u m t o r f , t re ten freie 
und kapil lare Beweglichkeit des Wassers ganz oder doch in hohem Grade zurück 
zugunsten kolloidaler Bindung an allerfeinste Humusteilchen, die die Haup t 
masse eines solchen Torfes aufbauen. Dieser ist also einem undurchlässigen 
Mineralboden vergleichbar, e twa einem Lehm, der zwar eine große Wasser
menge kolloidal festhält, in dem sich aber kein Grundwasserhor izont im ü b 
lichen Sinn bi lden kann. Schon daraus geht hervor, daß die Aufwölbung der 
Oberfläche eines solchen Torfes, soweit eine Wölbung zustande kommt, in ihrer 
besonderen Gesetzmäßigkeit auch ein anderes Verhältnis zur Höhe der Nieder
schläge haben muß . 

Das wird in Anbetracht des engen Zusammenhanges , de r zwischen Klima, 
lebender Pflanzendecke und Aufwölbung eines Hochmoors besteht , noch besser 
ersichtlich, wenn man sich die ökologische Bedeutung im einzelnen vergegen
wärt igt , welche dem nach dem Huminosi tä tsgrad differenzierten hydrologischen 
Verhal ten der die Mooroberfläche t ragenden Torfschicht für die lebende Pflan
zendecke zukommt, nicht anders als in dem Wechselspiel zwischen einem Mine
ralboden und seiner Pflanzendecke. Wir sehen dabei von den Übergängen ab, 
durch die in der Natur die hier e inander gegenübergestel l ten Gegensätze der 
Torfbeschaffenheit ebenso ve rbunden werden wie die damit verglichenen Mine
ra lbodenar ten in ihrer hydrologischen Gegensätzlichkeit; für sie gilt das Gesagte 
in s inngemäßer Abwandlung. In dem ersten der beiden eben betrachteten Bei
spiele, einer Mooroberfläche auf Jüngerem Sphagnumtorf , v e r m a g die lebende 
Moosdecke aus der obersten Torf schicht auf kapi l la rem Wege Wasser leicht nach
zuziehen, solange der Grundwasserspiegel des Moores nicht tiefer als e twa 
3—5 Dezimeter un te r die Oberfläche des Moores bzw. der Bül te gesunken ist. 
Sie ist also von den Schwankungen der Niederschläge und der Luftfeuchtigkeit 
innerha lb des Jahreslaufes verhä l tn ismäßig unabhängig und wi rd regenarme 
Per ioden normalen Ausmaßes leichter übers tehen. 

In dem entgegengesetzten Beispiel wird die s ta rk humifizierte Oberfläche be 
sonders bei vorübergehender Abtrocknung ihr kolloidal gespeichertes Wasser 
an die auf ihr lebenden Sphagnen nu r schwer oder garnicht abgeben 2 ) . Diese 
leben sozusagen von der Hand in den Mund und sind in viel höherem Maße als 
im ersten Beispiel auf besonders reichliche, gleichmäßig ver te i l te Niederschläge, 
also a u f e i n a u s g e s p r o c h e n o z e a n i s c h e s K l i m a angewiesen. In n ie
derschlagsärmeren Perioden, u n t e r Umständen n u r im Ausmaß einzelner J ah re , 
werden ihnen gegenüber solche Pflanzen im Vortei l sein, die sich durch ein aus -

2 ) E i n e g e w i s s e B e s t ä t i g u n g d e s s e n k a n n m a n i n d e n v o n M . HUMMEL ( 1 9 4 9 ) b e o b 
a c h t e t e n V e r h ä l t n i s s e n e i n e s R e g e n e r a t i o n s k o m p l e x e s i m E i f e l m o o r „ S t r o h n e r M ä r 
c h e n " e r b l i c k e n , i n d e m s ich d i e s o m m e r l i c h e A u s t r o c k n u n g v o r a l l e m i n d e n v o n l o k -
k e r e m Sphagnum recurvum b e s t a n d e n e n S c h i e n k e n a u s w i r k t e , w ä h r e n d d i e i n d e n 
B ü l t e n l e b e n d e n S p h a g n u m a r t e n , m i t A u s n a h m e d e r j e n i g e n a u f d e n d e r A u s t r o c k u n g 
a m s t ä r k s t e n a u s g e s e t z t e n B u l t k u p p e n , a m w e n i g s t e n u n t e r d e r T r o c k e n h e i t g e l i t t e n 
h a t t e n . D i e V e r f a s s e r i n f ü h r t e d i e s e E r s c h e i n u n g e n e b e n f a l l s a u f U n t e r s c h i e d e i m 
k a p i l l a r e n W a s s e r a u f s t i e g z u r ü c k . 



Zur Problematik des Grenzhorizonts 43 

gebildetes Wurzelsystem den an sich h o h e n kolloidalen Wassergehalt de r oberen 
Torflagen nu tzba r machen können, also Ericaceen, Eriophora usw. Das zwischen 
diesen u n d den Sphagnen sich hers te l lende labile Gleichgewicht liegt in seiner 
Abhängigkei t von den n ie fehlenden Schwankungen der Niederschlagshöhen auf 
einer ganz anderen klimatischen Ebene als e twa das auf der Oberfläche eines 
wenig zersetzten Torfes. Die zu ger inge Beachtung dieser Relativität in dem 
Feuchtigkei tshaushal t de r verglichenen Moortypen auf verschieden s t a rk zer
setzten Torfen kann leicht zur Überschätzung des wirkl ichen Ausmaßes e twaiger 
t rockenerer Per ioden führen, soweit sie sich in Profilen des Älteren Sphagnum
torfes, beispielsweise in Gestal t von Brandhor izonten oder im Hervor t r e t en von 
Eriophorum- oder Cal lunalagen anzeigen, und hier in liegt wohl eine de r Ur
sachen der so weit ause inander gehenden Meinungen ü b e r die klimatischen Be
dingungen der Ents tehung des Äl teren Sphagnumtorfes und damit auch des 
Grenzhorizontes. 

Einige wei te re Überlegungen schließen sich hier an. Gesetzt der Fal l , es sei 
durch i rgendeine Ände rung in den Lebensbedingungen eines Moores e ine Un
terbrechung seines Wachstums eingetreten, also etwa in der von GRANLUND er
läuter ten Weise durch Erreichung der dem durchschnittlichen Niederschlags
überschuß entsprechenden Höchstwölbung der Mooroberfläche oder durch eine 
trockene Kl imaper iode oder auf andere Weise. Es sei dabei ferner an eine s tark 
zersetzte Mooroberfläche auf Älterem Sphagnumtorf gedacht. Auch w e n n die 
Bedingungen für ein Weiterwachsen des Moores wieder hergestellt sind, also 
entweder e ine zeitweilige Erhöhung de r Niederschläge die Überschrei tung der 
erreichten Wölbungsgrenze erlaubt oder eine Trockenperiode wieder von nor
maler Klimafeuchtigkeit abgelöst worden ist, so werden die Nachteile de r s tark 
humifizierten Unterlage, die durch e rhöh te Zersetzung an der Oberfläche unter 
Umständen noch ve rs tä rk t wurden, eine Regenerat ion der Sphagneten erschwe
ren, und es ist nicht ausgeschlossen, daß auf der zum Teil entblößten Oberfläche 
vers tä rk te Niederschläge sogar eine Erosion hervorrufen, die nun ihrersei ts wie
der die Be lebung der Mooroberfläche h in tanhä l t . Die von OVERBECK & SCHNEIDER 
auf kolorimetrischem Wege gemachte Beobachtung, daß am Grenzhorizont die 
s tärks te Humifizierungszone, wenn auch dem bloßen Auge unkenntlich, schon 
mehr oder weniger un t e rha lb des Kon tak t s mit dem Jünge ren Sphagnumtorf zu 
liegen pflegt, könnte so ih re Erklärung finden. Bei Voraussetzung einer Trocken
periode als Ursache e iner Rekurrenzfläche wird man die gegenüber den f rüheren 
Vorstel lungen von der Dauer der subborea len Trockenzeit schon sehr einge
schränkten Schätzungen noch weiter e inengen können und sogar mit der Mög
lichkeit rechnen müssen, daß anstelle e ine r Kl imaschwankung schon ein mehr 
zufälliges Zusammentreffen einiger besonders niederschlagsarmer J a h r e die 
Voraussetzungen für die Ents tehung e iner Rekurrenzfläche schaffen konnte . 
Selbs t redend soll damit die Möglichkeit wirkl icher Trockenperioden nicht in Ab
rede gestel l t werden, abe r m a n muß sich darüber k lar sein, daß sie noch längst 
nicht bewiesen sind und ihre Annahme zu r Erk lä rung der Rekurrenzflächen —• 
abgesehen von deren sonstigen Möglichkeiten — nicht unbedingt erforderlich ist. 
Das Feh len von Anzeichen für ihr Auf t re ten in den waldgeschichtlichen Belegen 
fände so woh l seine nächstliegende Erk lä rung . 

Ebenso wie die En t s t ehung einer Austrocknungsfläche durch verhäl tn ismäßig 
geringfügige Anlässe ausgelöst worden sein kann, spricht manches dafür, daß 
auch die Regenerat ion der Moore durch an sich wenig bedeutende Änderungen 
in den äuße ren Bedingungen zustande k o m m e n konnte . Welche Rolle be im Über
gang zum Moortyp des Jüngeren Sphagnumtorfes das Häufiger- und S tä rke r -
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werden der Frös te gespielt hat , läßt sich n u r vermuten; m a n wird jedenfalls 
eine erhöhte Fros twi rkung spätestens mit dem Übergang zum Suba t lan t ikum in 
Rechnung stel len dürfen. Sie k a n n sich außer durch Herabdrückung der I n t e n 
sität der Humifizierung auch durch Auflockerung der hochzersetzten Torfober
fläche und Erhöhung ihrer Kapi l lar i tä t förderlich für die Regenerat ion ausge
wirkt haben. K a m dann den Sphagneten, nachdem sie schon eine günst igere 
Ausgangsstel lung gewonnen hat ten , eine wenn auch nur kurze Periode e rhöh te r 
Niederschläge gewissermaßen als „Anlasser" zu Hilfe, was die Beobachtungen 
über den Vorlaufstorf C. A, WEBER'S nahelegen, so konnte sich der Übergang zu r 
Bildung des Jünge ren Sphagnumtorfes von n u n an schnell vollziehen. Hat te sich 
erst eine Lage des porösen, wenig zersetzten Torfes einschließlich der lebenden 
Moosschicht n u r auf wenige Dezimeter aufgehöht — und die Beobachtungen 
über die Erha l tung von dem Grenzhorizont gelegentlich aufgesetzten Kiefern
stubben bis auf mehr als Fußhöhe zeigen, daß das sehr schnell gehen konnte —, 
so w a r das neubelebte Moor von der Höhe de r Niederschläge weniger abhängig 
als vorher, vorausgesetzt , daß eine vielleicht n u r geringe Ände rung des Kl ima
typs die Humifizierungsstärke herabsetzte. 

Diese Über legungen erbr ingen zwar für sich keinen Beweis für einen b e 
st immten Kl imagang, doch sie können dazu bei t ragen, den im Aufbau der Hoch
moore so scharf ausgeprägten Wechsel der Torfar ten mit denjenigen Beobach
tungen in Einklang zu sehen, die einen nur sehr allmählichen Übergang von der 
Wärme- zur Nachwärmezei t e rkannten , der ers t im Mittelal ter seinen Abschluß 
fand (FIRBAS U. a. 1 9 5 1 , S. 105) , und schließlich sprechen sie auch mit für eine L ö 
sung der Klimafragen, die im Sinne von GROSS ( 1 9 3 0 , 1933) , OVERBECK ( 1 9 3 1 ) und 
i n Übere ins t immung mit Beobachtungen beispielsweise von BORNGÄSSER ( 1 9 4 1 ) 
die Ents tehung des Älteren Sphagnumtorfes mi t einem nicht n u r wärmeren , 
sondern auch feuchteren, im ganzen ozeanischeren Zeitabschnitt verbunden sieht 
und den Jünge ren Sphagnumtorf als Äquiva len t einer kont in ta leren Kl ima
periode auffaßt. Aus einer pollenanalytisch e rkennbaren Verzögerung in de r 
ersten Ausbre i tung der Weißbuche (Carpinus) in Nord W e s t d e u t s c h l a n d gezogene 
Folgerungen (NIETSCH 1952 a) weisen in dieselbe Richtung. 

Es wurde bisher davon abgesehen, sonstige, nicht oder nicht unmi t te lbar k l i 
matisch bedingte Einflüsse der Moorumgebung, namentlich mi t Schwankungen 
des Meeresspiegels verknüpfte Änderungen der Grundwassers tände und de r 
Abflußverhältnisse in Betracht zu ziehen, da die Ents tehung des Äl teren Sphag
numtorfes ohne das Übergewicht unmi t te lbare r klimatischer Einwirkung nicht 
zu denken ist. Wohl aber spiel ten solche Beziehungen wahrscheinlich in d e m 
Übergangszustand der späten Wärmezei t für die Herausbi ldung der Verschie
denheiten der Huminosi tä t und für gewisse Unregelmäßigkei ten in der Zeit lage 
des Grenzhorizonts (vgl u. a. NILSSON 1948) eine größere Rolle. Es liegt nahe, b e 
sonders in der Nähe der Nordseeküste eine Über t ragung der in der jüngeren 
Nacheiszeit erfolgten Änderungen in der Lage zum Meeresspiegel auf die G r u n d 
wassers tände und weiterhin auf die Lebensbedingungen der Hochmoore auch 
dann anzunehmen, wenn ein unmi t te lbarer Zusammenhang aus den Moorpro
filen nicht ersichtlich ist. Zweifellos haben sich diese Vorgänge auch weiter l and
e inwär ts vor al lem von den Flußtä le rn aus gel tend gemacht, zur Hauptsache 
also, der überwiegend sinkenden Tendenz der Küs te entsprechend, durch Rück
stau des Wasserabflusses und Erhöhung der Grundwassers tände , was auch aus 
beträchtlichen Aufhöhungen der Flußbet ten zu erschließen ist (u. a. DEWERS 1 9 4 1 ) . 
Neuerdings konnte im Tal der Vechte, dicht vor der holländischen Grenze, eine 
aus 1 2 m Tiefe un te r dem heut igen Vechtespiegel erbohrte humose Einlagerung 
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als nicht ä l ter als neolithisch bes t immt werden (NIETSCH 1952). Trotzdem wäre 
es falsch, die Auswirkungen solcher Einflüsse zu sehr zu veral lgemeinern. Grund
wasserbewegungen, die durch Änderungen der Wassers tände in den Flußtä lern 
hervorgerufen werden, schwächen sich er fahrungsgemäß in einiger Ent fernung 
schnell ab . Es ist also durchaus möglich, daß bei e iner den Änderungen der Ent 
wässerungsbasis entgegengesetzten Auswi rkung von Kl imaschwankungen zeit
weise gleichzeitig nebeneinander sowohl Anstieg wie Absenkung des Grund
wassers bestanden hat . Schwierig s ind die Veinäl tn isse namentlich dort zu be
urteilen, wo in geringer Tiefe Geschiebelehm in größerer Ausdehnung ansteht . 
Hier wi rd m a n auch bei sonst erheblicher Beeinflussung des Grundwassers tan
des durch al lgemeinere Veränderungen des Wasserabflusses vielfach mit nur 
geringen oder gar keinen Einwirkungen zu rechnen haben. 

Berücksichtigung erfordern auch die schon durch den vorgeschichtlichen Men
schen hervorgerufenen Verheidungen in ihrer Auswi rkung auf die Grundwas 
sers tände und somit auch auf die Moore, sofern dami t gerechnet werden darf, 
daß die ents tandenen Heideflächen einige Ausdehnung gehabt haben. In solchen 
Fällen bedingte die Entwaldung e ine Verr ingerung des Wasserverbrauchs aus 
dem Boden, zugleich den volleren Genuß der Niederschläge, von denen das 
Kronendach des Waldes einen nicht unerheblichen Teil zurückhält und sogleich 
wieder der Verduns tung zuführt. A b e r es fragt sich, wie sich die einsetzende 
Orts te inbi ldung bemerkba r machte. Durch S tauung der einsickernden Nieder
schläge ergaben sich je nach Neigung des Geländes und anderen örtlichen Be
dingungen Abänderungen der Grundwassers tände , für die sich keine allgemei
nen Regeln aufstellen lassen. Man w i r d immerhin die durch die Heidepodsolie-
rung der Böden und Orts te inbi ldung stellenweise sicherlich ve rmehr ten Vorbe
dingungen schneller Versumpfung beachten müssen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Die Ents tehung des Äl te ren Sphagnumtorfes und 
seine Wuchsgeschwindigkeit werden erörter t . Dabei werden die engen Zusam
menhänge zwischen der Huminosi tä t eines Hochmoortorfes an der Moorober
fläche und seinem hydrologischen Verha l ten in ih re r Auswirkung auf die Öko
logie de r lebenden Pflanzendecke untersucht und die sich daraus auch für die 
Ents tehung des nordwestdeutschen Grenzhorizontes ergebenden Folgerungen 
besprochen. 
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Pinus cembra (Zirbelkiefer, Arve) aus dem Diluvium des 
Oberrheingebietes 

Von Alois F i e t z, Ispr ingen 

Aus den Landessammlungen für N a t u r k u n d e in Kar l s ruhe 

Bei den Untersuchungen der Holz- und Torf reste aus den diluvialen Ablage
rungen in de r wei teren Umgebung von Kar l s ruhe wurden auf e iner mi t dem 
Anreger dieser Untersuchungen, dem leider inzwischen vers torbenen Dr. L. HIRSCH, 
gemeinsam un te rnommenen Exkurs ion in Jockgrim (Pfalz, Baden) — bekannt 
durch seine al tdi luvialen Goßtierfunde — zahlreiche Hölzer gesammelt . 

Das einzige dort gefundene Kiefernholz erwies sich als solches von Pinus 
cembra. Es handel t sich u m ein kleineres, unregelmäßig gewachsenes Stück von 
ca. 9 cm Länge und ungefähr 2,5 cm Brei te . Das Ergebnis der Untersuchung war 
so überraschend, daß ich das Stück auch noch H e r r n Professor Dr. B. HUBER 
(Forstbot. Inst i tut , München) vorlegte, de r in dankenswer te r Weise eine Unter
suchung v o r n a h m und zu dem gleichen Ergebnis gelangte. Bei den Hölzern der 
Gat tung Pinus erfaßt die Untersuchung nicht das Holz einer bes t immten Art, 
sondern n u r eine gewisse Gruppe, im vorl iegenden Fal le Holz von fünfnadeligen 
Kiefern. In Betracht kämen P. strobus und P. cembra. Diese beiden sind je ein
mal im Klärbecken von Niederrad, also in t e r t i ä ren Ablagerungen, nachge
wiesen worden, wobei aber letztere schließlich als P. laricio Pom. pliocaenica 
KINK. festgestellt wurde (Oberrhein. Fossilkatalog). Da wohl kaum anzunehmen 
ist, daß P . strobus auch noch im Di luvium vorgekommen sei, bleibt n u r der 
Schluß auf P . cembra. In diesem Sinne ist das eben genann te Ergebnis zu werten. 

Von anatomischen Einzelheiten, auf die sich die Untersuchung stützt , seien 
hervorgehoben: Verhäl tnismäßig unscharfe Jahresr inggrenzen, keine Zacken in 
den Quertracheiden der Mark t s t rah len und meist mehre re Großporen auf einem 
Kreuzungfelde des Marks t rah lparenchyms. Nach GREGUSS & VARGA s tehen diese 
Großporen bei P . cembra mehr über - und bei P . strobus nebeneinander , eine 
Feststel lung, der — laut brieflicher Mit te i lung — HUBER aber nicht vollinhaltlich 
zust immen möchte. In der vorl iegenden P robe s tehen diese Poren übere inander . 

Die F rage nach der H e r k u n f t dieses Holzes ist na tu rgemäß n u r innerhalb 
gewisser Grenzen zu beantwor ten . LANG (1951) e r w ä h n t in seiner sorgfältigen 
Zusammenste l lung späteiszeitlicher und präborea ler Pfianzenfunde aus Süd
westdeutschland P. cembra nicht. Mi th in wäre dieser Fund für unse r Gebiet 
als n e u anzusehen und stell t wahrscheinlich einen der äl testen Funde von 
P. cembra i m Diluvium Deutschlands übe rhaup t dar. SCHOENICHEN spricht von 
„fossilen u n d subfossilen Funden von Ivrea in der Po-Ebene und von Lavorgo 
im Kan ton Tessin und vielen anderen Orten." E r schließt daraus, daß zur Eiszeit 
und in der unmi t te lbar auf diese folgenden Per iode sich der W o h n r a u m der 
Arve auch in Europa wesentlich wei ter gespannt habe als heute. Zoxz erwähnt 
Holzkohlenfunde von P . silvestris und P. cembra von einem altsteinzeitlichen 
Siedlungsplatz von Moravany in der Slovakei (Seehöhe etwas über 200 m), wo
bei er betont , daß Funde jüngeren als würmeiszeit l ichen Alters bei der Grabung 
nirgends aufgetre ten seien. GREGUSS (1939) gibt Holzkohlen von P. cembra aus 
ö t h a l o m bei Szeged an, die mit Mammutres ten zusammen gefunden wurden. 
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Außerdem e r w ä h n t FIRBAS (1949) Funde von Holzkohlen der Zirbelkiefer in 
der Schwäbischen und Fränkischen Alb, wohin sie nach seiner Meinung w ä h 
rend der Eiszeit oder Späteiszeit vorgedrungen sein müßte ; jedoch bezweifelt 
er diese von E. HOFMANN gewonnenen Ergebnisse, da Mooruntersuchungen im 
schwäbischen und bayrischen Alpenvor land bisher keinen Hinweis auf das Vor
kommen von Pinus cembra ergeben hät ten. Schließlich führt er auch noch die 
von E. HOFMANN festgestellten Holzfunde der Zirbelkiefer in Stein in Nieder
österreich, in Höhlen bei Kauffung im Katzbachgebirge in Schlesien und jene in 
Höhlen von Oicow bei Krakau (KOZLOWSKA nach KLIMACZEWSKI und SZAFER) an. 
Doch sind alle diese Funde jünger als der vorl iegende. 

Die k l i m a t i s c h e n Verhältnisse, unter denen P. cembra h e u t e gedeiht, 
sind recht genau erfaßbar: HEGI nenn t sie einen B a u m eines ausgesprochen kon
t inentalen Klimas und sagt bezüglich ihres Vorkommens in den Alpen und in 
den Karpa ten : Die Hauptarea le fallen mit dem Gebiete der größten Gletscher 
zusammen und l iegen im Gebiete größter Massenerhebung. .SCHOENICHEN (1933) 
schreibt über ihr Vorkommen in Sibirien: „Dieses ihr sibirisches Vorkommen 
kennzeichnet die A r v e als gebunden an ein Klima von hochpotenziert kont inen
ta ler P rägung mi t ungewöhnlich tief liegenden Win te r t empera tu ren" . Über die 
Fros thär te dieser Pflanze hat PISEK (1952) Untersuchungen angestellt . Somit 
dürfte auch die Pflanze, von der das vorliegende Holzstück s tammt, un ter ähn
lichen klimatischen Bedingungen gelebt haben, wie sie eben skizziert wurden. 

Da nun die Ablagerungen von Jockgrim als al tdi luvial festgestellt wurden 
(SCHWEGLER 1935, SOERGEL; le tz terer stellt (1933) die Tierfunde ausdrücklich ins 
Günz-Mindel-Interglazial) , muß dieser Fund mindestens gleichen Alters sein. 
Die Bean twor tung der Frage nach den damaligen Lokal i tä ten mit kont inenta lem 
Klima hängt davon ab, in welchem engeren Ze i t raum die Pflanze gewachsen ist: 
Wuchs sie in der ungefähren Mit te eines Interglazials , dann kämen nu r die 
höheren Gebirgslagen in Betracht. Wuchs die Pflanze aber zu Beginn oder ge
gen das Ende einer Interglazialzeit , dann könnte sie vielleicht sogar in der en
geren Umgebung von Jockgrim vorgekommen sein, weil die übr igen Lokal i tä ten 
auch für die Arve noch nicht oder nicht mehr bewohnbar waren. Man könnte 
dies sogar auch für ein Glazial annehmen, da ja dieses Gebiet niemals vom Eise 
erreicht wurde . 

Überlegungen dieser Ar t könn ten vielleicht auch die oben e rwähn ten Vor
kommen in der Po-Ebene, im Kan ton Tessin, im Waagta le der Slowakei und 
in der ungarischen Ebene erklären. Da zumindest im Waagtale und bei Öthalom 
die e rwähnten Funde aus Holz k o h l e n bestehen, wäre immerhin auch noch 
an einen vom Menschen erfolgten Transpor t zu denken: Im Waagtale liegen das 
Rajec-Teplitzer und das Waag-Neutra-Gebirge (die beide heute bis nahe an die 
Baumgrenze reichen) und bei Szeged wenigstens einigermaßen die Karpa ten 
noch so nahe, daß die Möglichkeit einer Abs t ammung der Holzkohlen aus den 
höheren Gebirgen nicht von der Hand zu weisen ist. Diese Funde können daher 
in klimatischer Hinsicht nicht als beweiskräftig genug angesehen werden. Auch 
für die bei FIRBAS genannten Funde sind ähnliche Erk lä rungen möglich. 

Schließlich könn te man auch annehmen, daß dieses Holz aus den A l p e n 
s tamme. Dem ist aber entgegen zu halten, daß dieses weiche Holz auf dem lan
gen Wasserwege des Rheins sicher zerstört worden wäre; außerdem wäre es 
beim Passieren des damals wohl auch schon vorhandenen Bodensees (ARMBRUSTER 
1951, S. 77, 94) zum Absitzen gebracht und in den Ablagerungen dieses Sees 
eingebettet worden. Es bleibt dahe r nu r die Möglichkeit, das Oberrheingebiet 
selbst als jene Örtl ichkeit anzunehmen, an der damals diese Pflanze gewachsen ist. 
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Die übrigen in Jockgrim gefundenen Hölzer s ind ebenfalls recht schlecht er
ha l ten und von kle ineren Ausmaßen. Es w u r d e n noch festgestellt: Sechs Stück 
P a p p e l - resp. Weiden- , 3 4 Birken-, 2 0 Er lenhölzer und ein Stück Ahornholz; 1 6 
Holzstücke mußten infolge allzu schlechter E r h a l t u n g unbes t immt bleiben (siehe 
die Zusammens te l lung bei FIETZ 1 9 5 1 l ) . FREUDENBERG (1911) h a t auch m a k r o 
skopische Reste de r Weißtanne nachgewiesen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g : U n t e r den im Di luv ium von Jockgrim gesammel
ten Holzproben w u r d e auch Pinus cembra festgestellt. Es ist dies der ers te 
F u n d aus dem Diluvium des Oberrheingebie tes und wahrscheinlich einer der 
ä l tes ten Diluvialfunde von P. cembra überhaupt . Die Pflanze dürf te , da ihr Holz 
in e iner a l t di luvialen Lagers tä t te gefunden w u r d e , vielleicht schon im Günz-
Mindel-Interglazial gelebt haben. 
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„Lößmagdalenien" und „Federmessergruppe" 
Von K a r l J . N a r r , Honnef/Rhein. Mit 1 Abb. 

Die Frage, ob es ein „Lößmagdalenien" gibt, ist wohl eine der umst r i t t ens ten 
in der Altsteinzeitforschung überhaupt . Von dem trotz seines unglücklichen bi
glazialen Systems in kulturgeschichtlichen Dingen oft erstaunlich klarsichtigen 
J. BAYER (vgl. F. FELGENHAUER 1952, S. 4) entschieden verneint , wurde sie neuer
dings von L. F. ZOTZ (1951) wieder positiv beantwor te t . Dabei wurde der Begriff 
Magdalenien so erheblich ausgeweitet, daß einer Untersuchung des Problems 
des „Lößmagdaleniens" zweckmäßig eine Definition voranzustel len ist. Vers teht 
man da run te r lediglich Funde des Magdaleniens, die im Löß gemacht wurden, 
dann ist al lerdings die Existenz eines Lößmagdaleniens ohne wei teres zu be
jahen (so H. OBERMAIER in der Einführung zu L. F. ZOTZ 1928). Entscheidend 
kann jedoch n u r sein, o b M a g d a l e n i e n v o r k o m m e n i m L ö ß a u c h 
t a t s ä c h l i c h i n d i e Z e i t d e r L ö ß a n w e h u n g g e h ö r e n u n d nicht 
etwa nachträglich hineingelangt sind (z. B. Aschersleben; vgl. A. RUST 1942, S. 201). 

Der Formenschatz des Magdaleniens ist für die Stadien IV-VI (Magdal. i. e. S.) 
nach der Patenfundste l le La Madeleine umrissen worden. Später w u r d e n ihm 
weitere Stadien als Magdalenien I-III vorangestel l t , die neuerdings als Pro to
magdalenien ausgegliedert wurden. Der Bes tand an Lei tformen wurde in dieser 
Zeitschrift aufgeführt (K. J . NARR 1952) und braucht deshalb hier nicht noch
mals genann t zu werden. Die Verbrei tungsgebiete des Magdaleniens u n d mehr 
noch des Protomagdaleniens sind verhäl tn ismäßig eng begrenzt (vgl. K. J . NARR 
1951). Wie die meisten altsteinzeitlichen Formengesellschaften wurde auch das 
Magdalenien zunächst als re in stratigraphisch-chronologische Einheit aufgefaßt. 
Erst spä ter gelangte m a n zu der Erkenntn is , daß es auch chorologisch-geogra-
phisch abzugrenzen ist. Dennoch besteht vielfach heute noch die Neigung, Funde 
— besonders außerhalb Westeuropas — n u r deshalb als Magdalenien zu klassi
fizieren, weil sie dem westeuropäischen Magdalenien oder Protomagdalenien 
angeblich (oder manchmal auch tatsächlich) zeitlich gleichzustellen sind. In die
sem Zusammenhang ist es nützlich, sich e inmal die westeuropäischen Verhäl t 
nisse vor Augen zu führen, die uns ein weitgehendes N e b e n e i n a n d e r 
w e n i g s t e n s v o n P r o t o - u n d F r ü h m a g d a l e n i e n („Magd. I-IV") 
e i n e r s e i t s , S p ä t g r a v e t t i e n u n d (mindestens) S p ä t s o l u t r e e n 
a n d e r e r s e i t s zeigen. 

Das ergibt sich schon aus der geologischen Datierung, weil einmal das Profo
und Frühmagdalen ien u n t e r der Frostschuttschicht mit Magdalenien Vb-VIa lie
gen, also mindestens in die Stufe 3c, vielleicht auch schon 3b unserer Gl iederung 
(K. J . NARR 1952, S. 55) gehören, zum anderen das Solu t reen und Grave t t i en bis 
wenigstens in die Stufe 3 c reichen. Der typologische Befund spricht im gleichen 
Sinne. Solu t reenspuren liegen im Frühmagdalen ien („Magd. IV") von La Made
leine selbst vor (L. CAPITAN & D. PEYRONY 1928, Abb. 5). Das Protomagdalenien 
ist in Lauger ie haute ä l ter als das Protosolut reen und auch in Le P iaca rd und 
Marthon mi t Solutreen verknüpf t (A. CHEYNIER 1939). Das ist deshalb wichtig, 
weil auch Solutreen und Gravet t ien tei lweise gleichzeitig sind, wie u n t e r an
derem ein Bruchstück einer Lorbeerblattspitze im Font Rober t -Stadium von 
La Ferrassie und Solutreeneinflüsse in der entsprechenden Schicht des A b r i du 
Poisson zeigen (D. PEYRONY 1932 u. 1934). Die charakterist ischen Raclettes der 
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Badegoule-Fazies des Protomagdaleniens t r e t en auch im Grave t t i en auf ( D . PEY
RONY 1944) und ferner im „entwickelten Aur ignac ien" von Sauiges (R. DANIEL 
1936). Dreiecke gibt es nicht n u r in der Lacan-Fazies des Protomagdaleniens , 
sondern ebenso z. B . im Solutreeen von Lauger ie hau te und im Grimaldien der 
Gro t t e des Enfants (D PEYRONY 1939/40) und von Romanell i (P. GRAZIOSI 1951). 
Auch die Sägen kommen außer im Hoch- und Spätmagdalenien („Magd. V-VI") 
u n d in der Parpal lö-Fazies des Pro tomagdaleniens un te r ande rem in der Font 
Robert-Fazies des Gravet t iens von Les Vachons (J. BOUYSSONIE 1948, Abb. 14. 
9, 11) und Font Rober t (J. BARDON & A. u. J. BOUYSSONIE 1906, Abb. 136, 18) und 
im Solutreen von Laugerie h a u t e (D. PEYRONY 1938, Abb. 32, 10) und Parpal lö 
(L. PERICOT 1942, Abb. 32, 12) vor. Mikrostichel h a t die Parpal lö-Fazies mit dem 
Grimaldien gemeinsam (P. GRAZIOSI 1951). Das wei tgehende Nebeneinander e r 
k lä r t vielleicht auch die Anwesenhei t einiger grober „Protoharpunen" im Gra 
ve t t ien und Solut reen (A. RAGOUT 1939/40). 

Woll ten wi r also den Begriff „Magdalenien" (i. w. S.) rein chronologisch fas
sen, dann hä t t en wi r konsequenterweise auch Teile des westeuropäischen Gra 
vet t iens und Solutreens als „Magdalenien" zu bezeichnen, was natür l ich ein Un
ding ist. Es geht nicht anders, als daß wir das Magdalenien wie a l l e p a l ä o -
l i t h i s c h e n F o r m e n g e s e l l s c h a f t e n i m S i n n e v o n K o m p l e x e n 
b e g r e n z t e r r ä u m l i c h e r u n d z e i t l i c h e r A u s d e h n u n g (genauer 
gesagt: von bes t immter Dauer innerha lb gegebener Gebiete und begrenzter Ver
b re i tung zu gewissen Zei tpunkten) verstehen J ) . Entsprechend w ä r e n a l s „L ö ß -
m a d a l e n i e n " f o r m e n k u n d l i c h d e m s o d e f i n i e r t e n M a g d a 
l e n i e n (i. w. S.) e n t s p r e c h e n d e V o r k o m m e n i m L ö ß , d i e t a t 
s ä c h l i c h a u c h i n d i e B i l d u n g s z e i t d e r b e t r . L ö ß a b l a g e r u n g 
g e h ö r e n , zu bezeichnen — w e n n es solche gibt. 

I m Vordergrund stehen bei de r Diskussion dieser Frage seit langem einige 
Sta t ionen in Süddeutschland (Munzingen) und Niederösterreich (Aggsbach und 
Gobelsburg), de ren Zugehörigkeit zur Lößbildungsperiode al lgemein anerkann t 
wird , deren chronologische E inordnung dagegen umst r i t t en ist. H. OBERMAIER, der 
hierbei noch von der mehr chronologisch eingestel l ten Betrachtungsweise aus
ging, zählte sie zum Magdalenien (bes. 1909), wäh rend J. BAYER das ablehnte und 
nach einem dieser Fundorte sogar eine von ihm aufgestellte Formengruppe be 
zeichnete (bes. 1928), nämlich das „Aggsbachien", das sich im großen und ganzen 
mit dem Ost-Gravet t ien deckt (vgl. FELGENHAUER 1951, S. 253fr. u. 1952, S. 4ff.; 
K. J. NARR 1952, S. 50 u. 58). 

A g g s b a c h wurde jüngst von F. FELGENHAUER (1951) monographisch behan
delt, der in seinen überzeugenden Darlegungen zu dem Ergebnis kam, daß es 
wahrscheinlich ins Würm I I zu dat ieren ist und „eine der Sta t ionen der Nieder
österreichisch-Mährisch-Slowakischen Gruppe des östlichen Grave t t i en" da r 
stell t . Ähnlich wi rd man auch G o b e l s b u r g beur te i len dürfen, wo die Ar t e 
fak te in der Basispart ie eines 6 m mächtigen Lößes nahe einer Geröllzone la
gen (H. OBERMAIER 1908, S. 64f.). Die Lamellen mit abgestumpftem Rücken, die 
Stichel und Klingen mit retuschiertem Schrägende (H. OBERMAIER 1908, Abb. 
10, 17) und das Bruchstück e iner Kerbspitze (J. BAYER 1909, Abb. 1) passen 
durchaus in das Ost-Gravet t ien. 

Die Funde von M u n z i n g e n s tammen aus einem etwa 7 m mächtigen Löß, 
dessen Basis wie G. STEINMANNS „Rekurrenzzone", d. h. wie ein Fließlöß ausge
bildet war. Die Fundschicht selbst fällt wahrscheinlich in die Zeit einer Unter 
brechung der Ablagerung des oberen Junglößes (entsprechend unserer Zeit
stufe 3c) oder doch in deren Nähe. Die Ste inwerkzeuge passen sämtlich in das 

4 • 
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Bild des Gravet t iens. Auch die neuerdings von L. F. ZOTZ (1951, S. 233) als Be
weis für die Zugehörigkeit zum Magdalenien herangezogenen Sägen, die un te r 
anderem auch im Gravet t ien von Unterwis tern i tz (K. ABSOLON 1938, Abb. 1) und 
Pfedmost (H. BREUIL 1924, Abb. 7, 7) vorkommen, können ebensowenig über eine 
Zugehörigkei t zum Magdalenien aussagen (vgl. oben u. K. J. NARR 1952, S. 61, 
Anm. 7) wie die „feinsten mikroli thischen Messerchen", womit wohl die Lamel
len mit abgestumpftem Rücken gemeint sind, und die „Mikrobohrerchen", wo
run te r wahrscheinlich die Kremser Spitzen (A. PADTBERG 1925, Taf. 8, 58—59) 
vers tanden werden sollen, die — vom westeuropäischen und medi te r ranen J u n g -
paläol i th ikum abgesehen — auch in Krems und Unterwis terni tz vorhanden sind. 
Die von L. F. ZOTZ fe rner angeführ ten einseitig abgeschrägten Speerspitzen lie
gen auch aus dem sog. „Perigordien I I - I I I" und dem Aurignacien V des Westens 
vor, und die sog. Kommandostäbe t r e ten bereits im Aurignacien I auf (späte
stens in dessen jüngerem Horizont, d .h . in Stufe 2a—b: Vogelherd 6, La Fer -
rassie F, Is tur i tz-Süd A, un te re Schicht von Abri du Poisson und La Quina). 

Wie schon früher Mainz-Linsenberg (L. F. ZOTZ 1928, S. 48) 2) wird neuer -
dingz auch B r e i t e n b a c h bei Zeitz von L. F. ZOTZ (1951, S. 251) ins Magda
lenien gestellt. An der le tzteren Fundste l le liegt un te r hellgelbem Löß ein offen
bar sekundär gelagerter Lehm, in dem die Artefakte in gleicher Längsr ichtung 
orientiert sind. Nach H. HESS VON WICHDORF (1926) handel t es sich um eine flu-
viatile Bildung, nach H . & R. LEHMANN (1928) dagegen um ver lehmten Löß. 
Wahrscheinlich haben wi r es mit einer Fl ießbildung zu tun, wie sie a l lenthalben 
an der Basis des oberen Junglößes auftr i t t , und dürfen die Funde deshalb am 
ehesten in die Zeitstufe 2a stellen, wodurch eine Zugehörigkei t zum Magdalenien 
ohnedies schon recht unwahrscheinlich wird (vgl. Anm. 1). Das archäologische 
Material ist vielleicht nicht homogen, doch wird durch Lamellen mit abge
stumpftem Rücken, Klingen mit retuschiertem Schräg- und Konkavende und 
Eckstichel mi t gleichartiger Gesta l tung des Klingenendes, die al lerdings nicht 
zu den sog. „Papageienschnäbeln" gestellt werden können, wenigstens die An
wesenheit einer Gravet t ienkomponente bezeugt. Die Meinung, diese Typen lie
ßen „keinen Zweifel, daß wir uns im späten Magdalenien befinden" (L. F. ZOTZ, 
S. 251), dürf te daher zumindest für diese apodiktische Form der Aussage nicht 
genügend un te rbau t sein. Wenn schließlich für die Einordnung in das Magda
lenien noch auf ein hammerartiges Werkzeug aus Rengeweih hingewiesen wird, 
so läßt sich das wohl durch einen kurzen Blick auf die stattliche Liste dera r t iger 
Artefakte im östlichen Gravet t ien er ledigen (vgl. F. HANCAR 1942, S. 159fT. u. 
1950, S. 91ff.). 

Die Fundstel le M a i n z - L i n s e n b e r g , die zeitlich Munzingen nahes tehen 
dürfte, k a n n hier nicht im Einzelnen behandel t werden. Es sei nur bemerkt , daß 
der Ar tefaktbes tand keine typischen Magdalenienformen aufzuweisen hat , und 
auch die Gesamtsi tuat ion viel eher für Gravet t ien spricht. Wenn zu den Frauen
plastiken gesagt wird, daß „der Stil a l ler dieser F igure t ten" . . . „der des Mag
daleniens" sei, weshalb sie „neben die ihnen ähnlichen von Brassempouy ge
stellt w u r d e n " (L. F. ZOTZ 1951, S. 234), so ist das schon deshalb nicht recht ver 
ständlich, weil die le tz teren sicherlich viel äl ter sind und die wenigen Exempla re 
aus dem Protomagdalenien und Magdalenien (Laugerie basse, Mas d'Azil, P e 
tersfels) mi t denjenigen von Mainz schlechterdings keinen Vergleich zulassen 
(H. BREUIL & R. LANTIER 1951, S. 183ff.). 

Zum „Lößmagdalenien" müßten in einem wei teren Sinne auch M a g d a -
l e n i e n v o r k o m m e n i n H ö h l e n gerechnet werden, die in mehr oder 
minder lößhaltige Sedimente eingebet tet sind, wobei al lerdings stets zu fragen 
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bleibt, ob der Löß nicht umgelager t ist (z. B. Röthekopf b. Säckingen, Wild
scheuerhöhle a. d. Lahn). Neuerdings we rden in diesem Zusammenhang die 
Funde von M a u e r n genannt , wozu kurz gesagt werden kann , daß auch von 
dieser Funds te l le keine eindeutigen Magdalenientypen vorliegen. Auch die sog. 
„primitive Harpune" (A. BÖHMERS 1951, Taf. 56. 1) hat nichts mit den echten 
Magdalenienharpunen oder deren Pro to typen zu tun. Das Material darf eher 
als „mitteleuropäische Weiterentwicklung des oberen Aurignaciens" ( = Grave t 
tien) aufgefaßt werden (A. BÖHMERS 1951, S. 97). Das Grave t t i en t r i t t a l lerdings 
nu r selten und erst in einem späten Horizont (etwa Stufe 4a) in Höhlen auf, 
doch k a n n hier vor allem die Peka rna -Höh le als Vergleichspunkt genann t 
werden 3 ) . 

Als vorläufiges Ergebnis können wir zusammenfassend feststellen, d a ß d i e 
g e n a n n t e n S t a t i o n e n k e i n e s i c h e r e n M a g d a l e n i e n - E l e -
m e n t e f ü h r e n , sich vie lmehr zwanglos ins Gravet t ien e inordnen lassen u n d 
s o m i t a l s B e w e i s e f ü r d i e E x i s t e n z e i n e s „ L ö ß m a g d a l e n i e n s " 
a u s f a l l e n . 

Eine typologische Unterscheidung von Magdalenien, besonders Hoch- und 
Spätmagdalen ien („Magd. V-VI") mit ausgeprägter „Gravet t ien-Renaissance" 
(vgl. K. J. NARR 1951) und Grave t t i en ist a l lerdings bei Fehlen charakterist ischer 
Typen aus Knochen und Vorliegen nu r weniger oder einzelner Ar tefakte aus 
Stein oft k a u m oder garnicht möglich 4 ) . Das ha t auch sehr s ta rk das Erkennen 
des M a g d a l e n i e n s i m n o r d w e s t e u r o p ä i s c h e n F l a c h l a n d er
schwert, wo Knochen, Geweih oder Elfenbein in den meis ten bisher bekann ten 
Stat ionen nicht erhal ten blieben. Um die Herausarbe i tung dieser Gruppe ha t 
sich besonders H. SCHWABEDISSEN (1944) bemüht , der zunächst für das westliche 
Norddeutschland eine eigene, anfangs für mesolithisch gehal tene „ F e d e r 
m e s s e r g r u p p e " aufstellte. Neuere Forschungen, besonders die Ausgrabung 
in Rissen, l ießen jedoch den Magdaleniencharakter dieses Komplexes immer 
deutlicher hervor t re ten , der n u n m e h r berei ts in mehrere Fazies aufgeteilt wer 
den kann (H. SCHWABEDISSEN 1951). Die Existenz eines Spätmagdaleniens nörd
lich der Höhlengebiete der Mit telgebirge kann heute als Ganzes nicht mehr 
ernsthaft bezweifelt werden, doch ist bei der einen oder anderen Stat ion noch 
durchaus fraglich, ob sie h ierhergerechnet werden darf oder nicht. 

Die Klingen und Spitzen mit abgestumpftem Rücken können auch im klein-
gerät igen Mesoli thikum noch vorkommen (A. BÖHMERS 1948, S. 186). Es ist ge
fährlich, solche (wenn auch größere) Typen als selbständigen Komplex aus 
Funden dieser Ar t auszusort ieren (Westerbek, Dowesee, Clausheide: H. SCHWABE
DISSEN 1944). Ähnliches gilt auch für „Federmesser-Komplexe" , die aus Ober
flächenfunden des großgerät igen Mesoli thikums gesondert wurden (Calbe, 
Grande, Wus t row: H. SCHWABEDISSEN 1944); dies umso mehr , weil in skandina
vischen Funden (z. B. Kloster lund, Lundby , Magiemose, Svaerdborg) Klingen 
und Spitzen mit abgestumpftem Rücken zweifellos mit den Kern- und Scheiben
beilen zusammengehören. Es dürf te wohl nicht ohne weiteres gerechtfert igt sein, 
wenn im westlichen Norddeutschland solche Formen ausgelesen werden und 
dann in ih rem Fehlen eine Besonderhei t der südlichen „Duvensee-Fazies" ge
genüber der nördlicheren „Maglemose-Fazies" des Kern- und Scheibenbeilkrei-
ses gesehen wird. Daß die ers tere sich außerdem von der letzteren durch An
wesenheit mikrolithischer Typen des „Nordwestkreises" abheben soll, trifft nicht 
völlig zu, weil gleichschenklige und rechtwinklige Dreiecke — von den lang-
schmalen Formen ganz abgesehen — auch in Klosterlund, L u n d b y und Vindehel-
singe ve r t r e t en sind. Man kann ebensogut die etwas reicheren Mikrol i thbestände 
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der „Duvensee-Fazies" und die relative Sel tenhei t solcher Typen in der „Magle-
mose-Fazies" im Sinne eines allmählichen Verebbens von Einflüssen des wes t 
lichen mikroli thischen Mesoli thikums auf den Kern - und Scheibenbeilkreis des 
Nordens auffassen. Gegen die Aufstellung von Magdalenienstat ionen auf G r u n d 
derar t ausgesonderten Mater ia ls an Klingen und Spitzen mit abgestumpftem 
Rücken wi rd m a n daher e inigermaßen skeptisch sein dürfen und mit der Mög
lichkeit von Nachlebseln im Verband vollmesolithischer k le in- und großgerät iger 
Gruppen rechnen müssen. 

Die F u n d g r u p p e v o n W e h l e n , die von H. SCHWABEDISSEN zum nord
westeuropäischen Flachlandmagdalenien gerechnet wird u n d sogar eine en t 
scheidende Rolle bei dessen Herausarbe i tung spielte, „zeichnet sich durch viele 
eigene Züge aus" (H. SCHWABEDISSEN 1 9 5 1 , S. 157 ) . Als besonders charakteristisch 
dürfen ringsum retuschierte einfache und gestielte Klingenkratzer (Abb. 1, 2 — 3 . 
5 . — 6 . 8 — 9 . 1 1 — 1 2 ) gelten. Dazu kommt noch eine Var ian te der Gravettespitze 
mit schräger, retuschierter Basis (Abb. 1, 1. 4 ) . An den Fundste l len Oldendorf 
und Poppenburg (W. BARNER 1 9 3 7 ) , die un te r ande rm wegen ih re r ringsum retu
schierten gestielten Kratzer mi t der Wehlener Gruppe in Verbindung gebracht 
werden dürfen (Abb. 1, 2 . 5 . 8 . 1 1 ) , ist die Gerätbasis der Gravettespitzen durch 
eine noch schräger verlaufende Kante zu einer richtigen Spitze gearbeitet (Abb. 1, 
7. 1 0 ) 5 ) . Wenn auch kle inere Unterschiede zwischen den nördlicheren, d. h. 
außerhalb der Lößverbre i tung liegenden Sta t ionen Wehlen und Net te lhorst 
(Abb. 1, obere Reihe) und den südlicheren Fundste l len Poppenburg und Olden
dorf Abb. 1, un t e r e Reihe) nicht zu verkennen sind, so wird m a n dies angesichts 
der auffälligen Gemeinsamkei ten doch nicht überschätzen dürfen. 

Über die g e o c h r o n o l o g i s c h e S t e l l u n g vermag n u r der Befund von 
P o p p e n b u r g etwas auszusagen. Dort l iegen die Funde e twa „ 8 5 — 9 0 cm un 
ter der Oberfläche" . . . „nur wenig unter dem Grenzhorizont zwischen Schwarz
erde und Löß" (W. BARNER 1 9 3 7 ) . Nun kann zwar die Funds t r euung höher ge
lagerter Komplexe noch bis zu dieser Tiefe reichen (A. RUST 1 9 4 2 , S. 2 0 1 ) , doch 
ist das in diesem Falle nicht anzunehmen, da die Funde nach den Angaben 
W. BARNERS nu r einen gut ausgeprägten d ü n n e n Horizont bi lden und überdies 

A b b . 1 . A r t e f a k t e a u s W e h l e n ( 1 — 3 ) , N e t t e l h o r s t ( 4 — 6 ) , P o p p e n b u r g (7—9) u n d O l d e n 
d o r f ( 1 0 — 1 3 ) . E r l ä u t e r u n g d e r T y p e n i m T e x t . N a c h W . BARNER u n d H . SCHWABEDISSEN. 

M a ß s t a b 2 : 3 . 
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im gleichen Niveau auch e ine feine Aschenlage mit Holzkohleteilchen festge
stellt werden konnte . Demnach ist also dieser Fundpla tz n o c h i n d i e B i l 
d u n g s z e i t d e s L ö ß e s , w e n n auch ziemlich an deren Ende, zu dat ieren. 
Haben wir es n u n hier mit e inem „Lößmagdalenien" zu tun? 

Die Frage läßt sich heute noch nicht entscheiden, und wi r werden auf künf
tige Funde hoffen müssen, die den Charak te r dieser Formengruppe k lären kön
nen. Wenn einerseits völlige Entsprechungen zum Magdalenien nicht vorliegen 
(vgl. H. SCHWABEDISSEN 1 9 5 1 , S. 157) , so sind doch anderersei ts die ringsum retu
schierten Kratzer auch im Grave t t i en nicht geläufig. (Von den übr igen Ar te fak t 
formen ist ke ine derar t charakteristisch, d a ß sie die Zugehörigkeit zum Mag
dalenien oder Gravet t ien ausschließen könnte.) 

Einen k le inen Schritt we i t e r führt uns vielleicht die Betrachtung der A f f i 
n i t ä t e i n z e l n e r K u l t u r g r u p p e n z u b e s t i m m t e n U m w e l t f o r 
m e n . Das M a g d a l e n i e n ist offenbar d e r S t r a u c h - u n d B a u m 
t u n d r a a n g e p a ß t und rückt daher in de r Masse erst zu Ende der Eiszeit 
mit der Nordverschiebung de r entsprechenden Vegetations- u n d Klimazone (et
wa in Stufe 4b, allenfalls ganz am Ende von 4a) ins südwestliche Mit teleuropa 
und schließlich auch nach Norddeutschland ein (vielleicht schon in Stufe 4b, 
hauptsächlich aber wohl ers t in 4c), womit natür l ich die Möglichkeit vereinzel
t e r f rüherer Vorstöße nicht unbedingt ausgeschlossen wird. Dieses Verhal ten er
k lär t wohl auch das Fehlen eindeutiger Magdalen ienvorkommen auf p r imäre r 
Lagerstel le im Löß und m a c h t d i e E x i s t e n z e i n e s „ L ö ß m a g d a l e 
n i e n s " e i n g e r m a ß e n u n w a h r s c h e i n l i c h . Das mi t te l - und osteuro
päische G r a v e t t i e n ist dagegen i n d e r L ö ß s t e p p e u n d L ö ß t u n d r a 
z u H a u s e u n d wird deshalb immer wieder im Löß angetroffen. In dieser Hin
sicht verha l ten sich also die Funde von P o p p e n b u r g wie das Gravett ien, doch 
liegt z. B. Wehlen weit nördlich der Lößgrenze. Vielleicht darf man vermuten , 
daß bei dem raschen Kl imaumbruch zu Beginn des Spätglazials diese Gruppe 
mit der reicher ausgestat te ten Form der K r a u t - und Gras tundra ins ehemalige 
Gebiet der Fros tschut t -Tundra vordrang, wo sie schließlich als weiterhin spür 
bares und faziesbildendes Subs t ra t mit d e m Vordringen der Birken-Kiefern-
Vegetation (in Stufe 4c oder allenfalls noch am Ende von 4b) von den späten 
Magdalenienausläufern (der „Rissener Fazies") aufgesogen wurde . Dies bedarf 
aber noch der Klärung, die uns glückliche Funde hoffentlich einmal e rmög
lichen werden. 

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß auch in England eine 
offenbar sehr späte (teilweise solutroide) Grave t t i en -Gruppe dem Magdalenien 
der Creswell-Fazies nicht al lzuweit voraufgegangen zu sein scheint. Ob sich 
hierin innere Zusammenhänge 6 ) oder nur e ine äußere (durch den „Nordsog" in
folge der Verschiebung der Klimazonen verursachte?) Para l le l i tä t der h is tor i 
schen Ereignisse spiegelt, m u ß dahingestell t bleiben. 

A n m e r k u n g e n : 
*) D i e g e o c h r o n o l o g i s c h e D a t i e r u n g k a n n bei S t a t i o n e n mit wenig c h a r a k t e r i s t i 

s c h e m M a t e r i a l aber g e l e g e n t l i c h z u r E i n o r d n u n g h e r a n g e z o g e n werden, wenn da
durch d i e b e t r e f f e n d e n F u n d e als f ü r d i e Z u w e i s u n g z u r e i n e n oder anderen Formen
g e s e l l s c h a f t z u a l t e r w i e s e n s i n d , d . h . in u n s e r e m F a l l e , daß s i e nicht dem M a g d a l e n i e n 
(i. w. S.) a n g e h ö r e n k ö n n e n , wenn s i e a u f Grund ihrer s t r a t i g r a p h i s c h e n Position frü
h e r a n z u s e t z e n s i n d a l s d e s s e n ä l t e s t e s S t a d i u m . 

2 ) D i e g l e i c h e A n s i c h t ä u ß e r t e s c h o n v o r h e r E . TATARINOFF ( J a h r b . d . S c h w e i z . G e s . 
f. U r g e s c h . 16, 1924, S. 22). 

3 ) A u f t y p o l o g i s c h e E i n z e l v e r g l e i c h e s o l l h i e r v e r z i c h t e t w e r d e n , da sie für den 
g r ö ß t e n T e i l der A r t e f a k t e o h n e w e i t e r e s i n s A u g e s p r i n g e n ; d o c h se i i m m e r h i n als 
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B e s o n d e r h e i t a u f d i e B e z i e h u n g e n e i n e s „nasenkratzerartigen" Instruments a u s d e r 
Pekarnahöhle K . ABSOLON 1932, Taf . 7, 29) u n d e i n e s „zinkenartigen" Gebildes v o n 
M a u e r n (A . BÖHMERS 1951, Ta f . 44, 12) v e r w i e s e n . B e a c h t e n s w e r t i s t a b e r v o r a l l e m d i e 
Statuette v o n M a u e r n , d i e g e w i s s e s t i l i s t i s c h e G r u n d z ü g e m i t d e r v o n d e r P e k a r n a 
h ö h l e g e m e i n s a m h a t (L. F . ZOTZ 1951, S. 245) . I n d e r D e u t u n g a l s „ I d o l d e s Z w e i g e 
s c h l e c h t e r w e s e n s " (L . F . ZOTZ, B u l l . S o c . P r e h i s t . F r a n g . 48, 1951 , S. 333ff.) d a r f m a n 
s ich a l l e r d i n g s w o h l e h e r d e r M e i n u n g v o n H . BREUIL ( E b e n d a 49 , 1952, S. 25) a n s c h l i e 
ß e n , d e r d a z u s c h r e i b t : „ J e n e v o i s p a s d e r a i s o n . . . " 

4 ) W e n n a l l e r d i n g s g e s a g t w i r d , d a ß d i e v o r w i e g e n d m i t H i l f e d e r S p e e r s p i t z e n u n d 
H a r p u n e n i n W e s t e u r o p a a u f g e s t e l l t e T y p o l o g i e d e s M a g d a l e n i e n s i n M i t t e l e u r o p a 
n i c h t a n w e n d b a r s e i (L. F . ZOTZ 1951, S . 232), s o w e i c h t d i e s e A n s i c h t ( w a s s i c h a u c h 
be i d e r B e h a n d l u n g d e r ü b r i g e n F o r m e n g r u p p e n i n d e m B u c h v o n ZOTZ b e m e r k b a r 
m a c h t ) d e r n o t w e n d i g e n P r ä z i s i e r u n g d e r B e g r i f f e a u s , d i e f ü r G r u p p e n w e s t e u r o 
p ä i s c h e r H e r k u n f t ( w i e d a s M a g d a l e n i e n ) a u c h a m w e s t e u r o p ä i s c h e n M a t e r i a l , f ü r 
s o l c h e ö s t l i c h e r H e r k u n f t ( w i e d a s O s t g r a v e t t i e n ) a m ö s t l i c h e n M a t e r i a l z u g e w i n n e n 
is t ( v g l . K . J . NARR 1952, S . 51f.) , — g a n z a b g e s e h e n d a v o n , d a ß g e r a d e f ü r d i e G l i e 
d e r u n g d e s P r o t o m a g d a l e n i e n s ( „ M a g d . I - I I I " ) d i e A r t e f a k t e a u s S t e i n e i n e e n t s c h e i 
d e n d e R o l l e s p i e l e n . 

5 ) D e r a r t i g e F o r m e n k o m m e n a u c h i m w e s t l i c h e n G r a v e t t i e n v o r (z. B . L a G r a v e t t e : 
H . BREUIL 1912, A b b . 1. 8—9). 

*) H i e r z u s e i a u f Gravettespitzen ä h n l i c h d e r O l d e n d o r f e r u n d P o p p e n b u r g e r V a 
r i a n t e i n d e n s t r a t i g r a p h i s c h l e i d e r s c h l e c h t b e o b a c h t e t e n F u n d e n d e r C r e s w e l l - C r a g s 
v e r w i e s e n (D. A . E . GARROD 1926, A b b . 34, 8—9) . 
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Die Beziehung des Rehburger Stadiums südlich Ankum 
(Kr. Bersenbrück) zur saaleeiszeitlichen Crundmoräne 

Von Gerha rd K e l l e r , Hannover. Mit 3 Textabbi ldungen 

Die Erhebungen südlich von Ankum im Kreise Bersenbrück sind ein Teil 
des Bersenbrücker-Dammer Stauchmoränenlobus, der in der Zeit des Rehburger 
Stadiums ausgebildet wurde. Während dieses b isher als ein Rückzugsstadium 
nach der Haup tausdehnung des Saaleeises aufgefaßt wird, sind im letzten J a h r 
zehnt Beobachtungen häufiger geworden, die dafür sprechen, daß die Stauch
zone vom Saaleeis überschr i t ten wurde. J e nachdem, welche Bedeutung dieser 
Südwär t sbewegung des Eises zugebilligt wird, k a n n einerseits das Rehburger 
S tad ium zu einer Vorstoßphase vor der Hauptausbre i tung des Saaleeises w e r 
den, mi t der Folgerung, daß die beachtlich ausgedehnten und hohen Stauchmo
ränen vom vorrückenden Eis nicht eingeebnet wurden . Andererse i ts kann der 
Vorstoß als ein nochmaliges, zeitlich kurzes und räumlich beschränktes Vordr in
gen aus dem Rückzugsstadium mi t wesentlicher Erha l tung des morphologischen 
Bildes der zentra len Stauchungszone aufgefaßt werden . 

Auf Grund von Oberflächenbefunden und Bohrergebnissen im Raum zwi
schen Uffeln und Westerhol te südlich von A n k u m werden im folgenden, a n 
ein ungestörtes Diluvialprofil außerhalb der Vorstaffel anknüpfend, ih re 
randlichen und inneren Stauchungstexturen ermit te l t . Anschließend kann auf 
die Lagerungsbeziehungen zwischen den Stauchungs tex turen u n d der saaleeis
zeitlichen Grundmoräne eingegangen werden. Zu den sich da raus ergebenden 
Folgerungen über die Zeitlichkeit der Stauchungsvorgänge und über die Bi l 
dung saaleeiszeitlicher Grundmoräne werden anschließend Ausführungen ge 
macht. Sie enden in der Schlußbetrachtung damit , daß die bisherige Auffassung 
des Rehburger Stadiums als Rückzugsstadium de r Saaleeiszeit auch für dieses 
Gebiet nicht mehr aufrechterhal ten werden kann . Die im A n k u m e r Raum vor 
l iegenden Beobachtungen führen zu einer U m d e u t u n g des Ablaufs der Ereig-
eignisse während der Saaleeiszeit derart , daß das Rehburger Stadium in die 
Vorrückungszeit zu stellen ist. 

1. D i e V o r s t a f f e l b e i U f f e l n u n d d i e s ü d l . R a n d b o h r u n g e n 

Als Fortsetzung der Dammer Berge erheben sich westlich des auf 30—35 m 
+ NN gelegenen Hasedurchbruches zwischen Bramsche und Bersenbrück die 
Westerhol ter Berge (Abb. 1). Diese Höhen, die im Tri l lenberg westlich Wester
holte bis auf 140 m + NN aufsteigen, sind ein Teil der saaleeiszeitlichen Stauch
endmoräne des Rehburger S tad iums und gehören dem Bersenbrücker-Dam
mer Lobus an (WOLDSTEDT 1928 u n d RICHTER, W. SCHNEIDER, HARRAS & WAGNER, R. 
1951). Aus der Haupt lage von Alfhausen über Westerhol te nach Westen schiebt 
sich eine an der Wurzel e twa 10 k m breite, nach Süden sich verjüngende Zunge 
vor, die bei dem 6 k m entfernten Dorf Uffeln endet . Sie ist morphologisch und 
auch texture l l noch an die Stauchendmoräne anzuschließen, wie zunächst an 
der Oberfläche im nördlichen Teil anstehende Ter t iärschuppen an verschiede
nen Stellen zu e rkennen geben. Schon 1 km südlich von Uffeln t r i t t dagegen der 
Mit t lere und Obere J u r a an die Tagesoberfläche und bildet mi t den Quarziten 
des Korallenooliths die Geländestufe des Gehn. 
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flromsc/rel 
A b b . 1. D i e S t a u c h e n d m o r ä n e d e s R e h b u r g e r S t a d i u m s s ü d l i c h v o n A n k u m b e i B e r s e n 

b r ü c k m i t d e r Ü f f e i n e r V o r s t a f f e l . 

Nachdem in dem vorgestaffelten, morphologisch noch s tärker bewegten Ge
lände zwischen Westerhol te und Uffeln in den J a h r e n 1949 und 1950 eine An
zahl von Bohrungen niedergebracht worden war , ergab sich die Möglichkeit, 
auch übe r den inneren texture l len Aufbau dieses rd. 15 k m 2 g roßen Gebietes 
Angaben zu machen. Die Bohrungen 12, J, K, L und 13 stehen in dem vom Eis
druck gestauchten Gebiet, während die Bohrung 3 bereits außerha lb liegt 
(s. Abb . 1). Diese Bohrung durchsank ein ungestör tes Profil bis zur Basis des 
Di luviums. Der in der Tiefe von 57,00 bis 59,30 m erschlossene Geschiebemergel 
ist auf Grund wei te rer nach Osten folgender Bohrungen (KELLER 1951) ein
wandfre i als die E l s t e r -Grundmoräne anzusprechen. Die d a r ü b e r folgenden 
Schichten von 57,00 bis 15,00 m Tiefe bestehen aus Sanden und Kiesen und 
bilden die Fortsetzung der Weser-Mit tel terrasse. Hierüber liegt der Geschiebe
merge l der Saaleeiszeit. Durch weiße Grobsande von ihm get rennt , folgt höher 
noch eine wei tere 0,60 m mächtige Geschiebelehmbank. Die Mächtigkeit des 
un te ren Teiles des saaleeiszeitlichen Geschiebelehms von 10,50 m mag zunächst 
überraschen, doch sind im Gebiet ähnlich hohe Bet räge bekannt. 

Wenn auch nicht in seinen Einzelheiten, so darf doch als grundsätzliches Bild 
das Profil der Bohrung 3 als das Normalprofil der diluvialen Folge des engeren 
Gebietes gelten. Seine Verwendung als Vergleichsmaßstab für die in der 
Stauchzone erbohr ten Profile erscheint daher naheliegend. In der Tabelle 1 
sind die einzelnen Profile zusammengestel l t . Die Bohrungen 13 und 12 sind 
ebenfalls tiefe Bohrungen, die die Basis des Di luviums erreichten. Über dem in 
der Bohrung 13 in 62,00 m Tiefe angetroffenen J u r a folgen zunächst Kiese der 
Weser-Mit te l terrasse, höher Sande, die bis 32 m u n t e r Geländeoberfläche hin
aufreichen. Diese di luviale Schichtfolge wird nach oben von 7 m mächtigen 
dunklen ter t iären Tonnen abgeschnitten, deren Al te r sich als Mit telmiozän be
s t immen ließ (Best. Dr. HILTERMANN). Auch die da rüber folgenden 15 m mäch-
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T a b e l l e 1 

B o h r u n g 3 
Ansatzpunkt 51,91 m - N N 25,00—32,00 

32,00—37,00 

0 ,00— 0,40 h u m o s e r S a n d 
0,40— 1,50 g r a u e r F e i n s a n d m i t N o r 

d i s c h e m 
1,50— 2,10 g r a u b r a u n e r G e s c h i e b e l e h m 
2,10— 3.50 g r a u e r t o n i g e r F e i n s a n d 
3 ,50— 4,50 w e i ß e r G r o b s a n d 
4,50—15,00 g r a u e r G e s c h i e b e m e r g e l 

15,00—16,00 g r a u e r , t o n i g e r S a n d , k a l k 
h a l t i g 

16,00—17,50 - g r a u e r F e i n s a n d 
17,50—21,00 g e l b e r F e i n s a n d m i t g r o b e n 

K i e s e n 
21,00—24,50 l e h m i g e r F e i n s a n d 
24,50—33,00 h e l l g e l b e r G r o b s a n d 
33,00—42,00 g r a u e r F e i n - u n d G r o b s a n d 
42 ,00—42,50 g r a u e r t o n i g e r F e i n s a n d 
42,50—45,00 g r a u e r s a n d i g e r T o n 
45,00—52,00 g r a u e r , s c h w a c h t o n i g e r F e i n -

u n d G r o b s a n d m i t K i e s 
( v o r h e r r s c h . E i n h e i m i s c h e s ) 

52,00—57,00 g r a u e r G r o b s a n d , a n d. B a s i s 
m i t h e l l g r a u e n T o n g e r ö l l e n 

57,00—59,30 G e s c h i e b e m e r g e l , E l s t e r - E . 

37,00-
45,20-

-45,20 
-50,00 

50 ,00—55,00 
55,00—58,00 
58,00—61,60 

61,60—62,00 

d u n k l e r T o n ( T e r t i ä r ) 
F e i n - u n d G r o b s a n d 
( D i l u v i u m ) 
g r a u e r F e i n s a n d 
g r a u g e l b e r F e i n s a n d , 
s c h w a c h t o n i g 
t o n i g e r F e i n s a n d 
g r a u e r , k i e s i g e r S a n d 
g r a u e r G r o b s a n d m i t K i e s 
( N o r d i s c h e s u . E i n h e i m i s c h e s ) 
s c h w a c h s a n d i g e r S c h i e f e r 
t o n , J u r a 

B o h r u n g 1 3 
A n s a t z p u n k t 66,00 m + N N 

B o h r u n g 1 2 
A n s a t z p u n k t 65,67 m + N N 

m 
0,00— 0,40 h u m o s e r S a n d 
0,40— 1,00 g e l b e r F e i n s a n d 
1,00— 2,70 G e s c h i e b e l e h m 
2,70—11,30 g e l b e r G r o b s a n d 

11,30—16,50 g e l b e r G r o b s a n d m i t K i e s , 
v o r s c h e r r s c h . E i n h e i m i s c h e s 

16,50—21,50 F e i n s a n d 
21 ,50—24,00 F e i n s a n d u n d S c h l u f f m i t 

G l a u k o n i t 
24,00—32,00 G r ö b s a n d m i t K i e s 
32,00—33,20 s c h a r f e r G r o b s a n d 
3 3 , 2 0 ^ 1 , 0 0 g r a u e r T o n , T e r t i ä r 
41,00—42,50 g r a u s c h w a r z e r S a n d 
42,50—55,00 s c h w a r z e r F e i n s a n d m i t 

k l e i n e n T o n s c h m i t z e n . 
55,00—60,50 G r o b s a n d u n d K i e s , v o r 

h e r r s c h e n d E i n h e i m i s c h e s 
60,50—61,25 g r a u e r T o n , T e r t i ä r 

0 ,00— 1,00 A u f s c h ü t t u n g 
1,00— 5,00 G e s c h i e b e l e h m 
5,00—10,00 g r a u e r , s c h w a c h s a n d i g e r 

L e h m 
10,00—25,00 s c h w a c h s a n d i g e r T o n 

t igen schwachsandigen Tone können noch dem Ter t i ä r angehören, ohne daß 
eine nähere Bes t immung vorliegt. Als Abschluß des gesamten Profils t r i t t ein 
4 m mächtiger Geschiebelehm auf, der oberflächlich eine größere Verbre i tung 
besitzt, mit dem saaleeiszeitlichen Geschiebelehm der Bohrung 3 in Verbindung 
steht und mit diesem gleichaltrig ist. 

2. S t a u c h u n g s t e x t u r e n i m I n n e n r a u m d e r V o r s t a f f e l 
Die 3,2 km nach Norden und östlich der Straße von Uffeln nach Westerhol te 

gelegene Bohrung 12 erbrachte einen der vorigen Bohrung ähnlichen Schicht
aufbau. Das Liegende des Diluviums besteht in 60,50 m Tiefe aus g rauem Ter
t iärton, der nach der mikropaläontologischen Bes t immung untereozänes Alter 
hat. Auf dem Ter t iä r liegen 5,50 m Grobsande und Kiese der Weser-Mit te l 
terrasse. Diese di luviale Schichtfolge ist in 55 m Tiefe von dunklen ter t iären 
Feinsanden gekappt, denen Tone (Mittleres Eozän) hinauf bis zu der Tiefe von 
33,20 m u. G. folgen. Die nächsten 9,20 m bestehen aus diluvialem Grobsand mit 
Kies, der nochmals von Feinsand und Schluff über lager t ist. Von 16,50—2,70 m 
Tiefe aufwärts wird wieder Sand und Kies der Weser-Mit te l terrasse vorgefun
den. Den Abschluß des Profils bildet wieder Geschiebelehm, der aus s t ra t i -
graphischen Gründen n u r der Saaleeiszeit en t s tammen kann. Wie in der Boh
rung 13 zeigt das Profil auch dieser Bohrung, daß eine durch den Eisdruck ver
schuppte Schichtfolge von saaleeiszeitlichem Geschiebelehm über lager t wird. 
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Nördlich der Bohrung 12 w i r d eine Tert iärschuppe von der Straße nach 
Westerholte be im Kilometers te in 6,65 bis 6,60 durchschnitten. Hier stehen von 
Süden nach Norden zunächst bräunliche Tone an. Dann folgt olivgrüner Fe in 
sand mit Schluff. Weiterhin erscheinen he l lgrüne Tone, denen sich bräunlich 
violette Tone anschließen. D a n n treten s ta rk glaukonitische Tone auf, denen 
noch bindige Glaukoni tsande a m nördlichen E n d e des Aufschlusses folgen. Das 
Fehlen von Merge ln geht offenbar auf die Herauswi t t e rung des Kalkgehal tes 
zurück. Zwischen einzelnen Schichtpakten sind weiße und hel lgraue Sande, im 
nördlichen Teil auch mit Kies, der Weser-Mit tel terrasse eingeschaltet, ohne daß 
es bei den z. Zt. wenig günst igen Aufschlußverhältnissen möglich ist, die e in
zelnen Teilschuppen genauer zu t rennen. Eine Steinsohle, aus der auch die 
großen herumliegenden Findl inge s tammen dürften, überkle ide t die nach W e 
sten im Gelände als Rücken wei terzuverfolgende Schuppungszone. Der Rücken 
streicht ziemlich genau ostwestlich. Dieses Streichen von Hügelrücken findet 
sich auch noch rd. 350 m wei te r nach Norden, während 750 m nach Westen das 
Streichen dera r t ige r Rücken eine etwas nach Südwesten gedreh te Richtung auf
weist . Entlang der Rückenlinien der Anhöhe 83,7 östlich des Straßeneinschnit
tes mit Tert iär t r e t en aus e t w a 60 m Tiefe hochgeschuppte grobe Sande und 
Kiese der Weser-Mit te l ter rasse auf. 

Die Bohrungen J, K und L gehen nur bis zu Tiefen von 20—28 m h inab 
(Tab. 2). Sie erre ichen helle u n d graue Sande u n d Grobsande z. T. mit Kies, de r 
sich wieder als Mischung von nordischem und einheimischem Material nach 
Ar t der Weser-Mit te l terrassenkiese erweist. Al len 3 Bohrungen ist gemeinsam, 
daß unmit te lbar von der Tagesoberfläche an, wie in den Bohrungen K und L, 
oder unter einer 2,50 m mächt igen Sandschicht, wie bei der Bohrung J, saa le 
eiszeitlicher Geschiebelehm folgt. Seine Mächtigkeit schwankt zwischen 4 und 
8 m. Der gleiche Geschiebelehm ist zwischen den Bohrungen J, K und L ober
flächlich weiter verbrei te t . So findet er sich besonders an der Kuppe mit dem 
Höhenpunkt 81,4 (die anders lau tende Zahlenangabe des Meßtischblattes, n ä m 
lich 87,4, be ruh t offenbar auf e inem Schreibfehler). Auf der Südost- und Süd
westseite dieser Kuppe wird der Geschiebelehm beim t ieferen Pflügen, aber 
auch in einer ausgeschachteten Grube angetroffen. Diese Höhe ist die höchste 
Erhebung im Südte i l des vorgestaffelten Gebietes. Der hier flächenhaft ve rb re i 
te te Geschiebelehm folgt dem Geländeabfall nach der 1,3 k m entfernten und 
30 m tiefer gelegenen Bohrung 3. 

T a b e l l e 2 

B o h r u n g J 
A n s a t z p u n k t 67,02 m + N N 19,70—20,70 l e h m i g e r F e i n s a n d 

20 ,70—24,15 h e l l g r a u e r F e i n s a n d 
24,15—26,30 h e l l g r a u e r g r o b e r S a n d 

m 

m 
0,00— 0,45 h u m o s e r S a n d 
0 , 4 5 — 2,95 h e l l e r F e i n - u n d G r o b s a n d 
2 , 9 5 — 8,20 G e s c h i e b e l e h m 
8,20— 8,85 h e l l e r G r o b s a n d 
8,85—19,20 g e l b e r G r o b s a n d 

19,20—19,80 g e l b e r F e i n s a n d 0 , 0 0 — 0,25 h u m o s e r S a n d 
0 , 2 5 — 3,80 s a n d i g e r G e s c h i e b e l e h m 

m 

B o h r u n g L 
A n s a t z p u n k t 78,08 m + N N 

B o h r u n g K 

A n s a t z p u n k t 77,94 m +NN 

3,80—10,10 h e l l e r F e i n s a n d 
10,10—11,25 g e l b e r G r o b s a n d 

m 
11,25—13,20 h e l l e r G r o b s a n d m i t K i e s 

( v o r h e r r s c h . E i n h e i m i s c h e s ) 
0 ,00— 8,00 r o t g e l b e r G e s c h i e b e l e h m 
8,00—14,80 h e l l e r F e i n s a n d 

14,80—19,70 h e l l g r a u e r G r o b s a n d m . K i e s 

13,20—14,70 g e l b e r F e i n s a n d 
14,70—20,30 h e l l e r G r o b s a n d 
20 ,30—28,03 g e l b e r F e i n s a n d 
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3. D i e L a g e r u n g s b e z i e h u n g z w i s c h e n S t a u 
c h u n g s t e x t u r u n d s a a l e e i s z e i t l i c h e r G r u n d 

m o r ä n e 

Von Westen, von Süden und besonders von Osten aus dem 
tiefgelegenen Gebiet des Thiener Feldes her erscheint die 
Vorstaffel bei Uffeln als ein morphologisch s tä rker beweg
tes Gelände. Durch die Aufschuppung wurden an de r Süd
seite de r aktiven Eisfront Erhebungen geschaffen, die auch 
heute noch der Landschaft das Gepräge geben. Trotzdem 
besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem zent ra len 
Teil der S tauchendmoräne bei Westerhol te und der südli
chen Vorstaffel. Während dort die aufgeschuppten u n d meist 
von Ter t i ä r un te r lager ten diluvialen Kiese die Richtung der 
quer zur Bewegungsr ichtung des Eises ver laufenden Hügel
rücken best immen, ist das Relief im Süden ausgeglichen. 
Hier k a n n in dem südlichen, etwa 10—12 k m 2 g roßen Ge
biet n u r an einer Stelle, und zwar 500 m nördlich der Boh
rung K, ein 300 m langer ost-west-streichender Rücken ge
funden werden. Es liegt nahe, als G r u n d für diese morpho
logische Verschiedenheit die Überdeckung der Vorstaffel 
mit saaleeiszeitlichem Geschiebelehm anzusehen. 

Zur Veranschaulichung dieser Verhäl tnisse ist in Abb. 2 
ein Südnordprofil e twa entlang der Ostseite der S t r a ß e von 
Uffeln nach Westerholte , ausgehend von der Nordsei te des 
Gehn ü b e r die Bohrung 13, L, J und 12 bis zu e ine r der 
Tert iärschuppen nördlich dieser B o h r u n g wiedergegeben. 
In der Bohrung 13 ist die Tert iärschuppe nach dem Liegen
den in nördlicher Richtung fortgesetzt worden. Zu diesem 
Texturbi ld liegt der saaleeiszeitliche Geschiebelehm diskor-
dant. In dem nach Norden folgenden 2,5 km bre i ten Zwi
schenraum schiebt sich nach älteren Bohrergebnissen zwi
schen dem Jura und dem Diluvium das nach Norden an 
Mächtigkeit zunehmende Tert iär ein. In den Bohrungen L 
und J ist der das Stauchungsrelief nachbildende saaleeis
zeitliche Geschiebelehm mit darunte r folgenden di luvialen 
Sand und Kiesen besonders deutlich. Die Möglichkeit, daß 
bis zur Basis des Di luviums Tert iärkei le eingeschuppt sein 
können, besteht besonders südlich der Bohrung L (aus mor
phologischen Gründen) und nördlich der Bohrung J wegen 
des Vorhandenseins eines, wenn auch aufschlußlosen, ost-
west-streichenden Rückens über Tage. 

Das in de r Bohrung 12 erschlossene Texturbi ld ähnel t in 
s ta rkem Maße dem der Bohrung 13. Zwischen dicht un ter 
der Geländeoberfläche anstehendem saaleeiszeitlichen Ge
schiebelehm und dem Bau des t ieferen Unte rgrundes be
steht e ine Diskordanz. F ü r die am rechten Bi ldrande zuge
fügte Tert iärschuppe sind die Über t rageverhäl tn isse mehr 
oder weniger beobachtbar, die For tse tzung nach der Tiefe 
erfolgte nach bekann ten Analogien. W a r die Über lagerung 
der S tauchungs textur und die Nachformung des durch die 
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Stauchung geschaffenen Reliefs durch saaleeiszeitliche Grundmoräne schon in 
diesem Längsschnitt deutlich, so wird diese Fests te l lung durch das west-östliche 
Querprofil von der Bohrung J über die Höhe 81,4 und die Bohrung K nach der 
Bohrung 3 eingehend erwei te r t (Abb. 3). Saaleeiszeitliche Grundmoräne als Ab
schluß des Diluvialnormalprofiles in der Bohrung 3 folgt dem Hang aufwärts 
nach de r Bohrung K. Von hier an ist sie flächenhaft um die Höhe 81,4 herum 
nachzuweisen, um nach der Bohrung J wieder hinabzusteigen. Auch bei diesem 
Querschni t t ist darauf hinzuweisen, daß die Bohrungen wegen ungenügender 
Tiefe ü b e r die Textur un te r der Höhe noch nichts aussagen können. Mit einge
schuppten Tertiärschollen ist etwa von 500 m westlich der Bohrung 3 bis über 
die Bohrung J hinaus zu rechnen. 

4. F o l g e r u n g e n ü b e r d i e Z e i t l i c h k e i t d e r S t a u c h u n g s v o r 
g ä n g e u n d d i e B i l d u n g s a a l e e i s z e i t l i c h e r G r u n d m o r ä n e . 

Wi rd das vorstehende Profil zum Ausgangspunkt über die Beziehung zwi
schen dem Relief des gestauchten Unte rg rundes und der Lagerungsform der 
saaleeiszeitlichen Grundmoräne gewählt , so ergibt sich, daß die Höhendifferenz 
der U n t e r k a n t e des Geschiebelehms (-mergels) von der Bohrung 3 (36,91 m + 
NN) ü b e r Bohrung K (69,94 m + NN), Höhe 81,4 (rd. 73 m + NN) nach Bohrung 
J (58,82 m + NN) e twa 33—36 m bet räg t . Auch in der weniger bewegten, von 
Norden nach Süden ver laufenden Scheitelachse der Vorstaffel sind noch Unter
schiede von 12—15 m von der Bohrung 12 (62,97 m + NN) über die Bohrung J 
(58,82 m + NN), die Höhe 81,4 (rd. 73 m + NN) ü b e r die Bohrung L (70,28 m 
•r NN) nach der Bohrung 13 (61,00 m + NN) vorhanden. Der einzige hieraus zu 
ziehende, sowohl sachlich als auch logisch zulässige Schluß besagt, daß die 
G r u n d m o r ä n e nach der Aufschuppung und nach der Formung des durch die 
Aufschuppung geschaffenen Reliefs abgelager t wurde . In zeitlicher Beziehung 
ist da raus abzuleiten, daß die hier vorl iegende saaleeiszeitliche Grundmoränen
bi ldung jünger als die Aufschuppung ist. 

Die Ents tehung der Stauchmoräne südlich von A n k u m wird dem Rehburger 
S tad ium zugeordnet (WOLDSTEDT 1935), das als Rückzugsstadium des Saale-In
landeises gilt. In letzter Zeit sind für das Gebiet des Rehburger Stadiums An
sichten geäußer t worden, nach denen die Stauchmoränenzone vom Saaleeis 
über fahren wurde. Dabei zielt der wei tes tgehende Schluß darauf hinaus, das 
Rehburge r Stadium nicht als Rückzugsstadium, sondern als Vorrückungsstadium 
aufzufassen. Zu derar t igen mehr oder weniger wei tgehenden Folgerungen ge
langten WEHRLI & SCHNEIDER (1943), RICHTER, SCHNEIDER & WAGER (1950) und 
WAGER (1952), soweit die saaleeiszeitliche Grundmoräne in die Stauchungstex
turen nicht mehr einbezogen ist. Jedoch erscheint dem Verfasser lediglich das 
Vorhandensein eines die Texturen d iskordant überdeckenden Geschiebedecksan
des für eine zeitliche Analyse nicht ausreichend zu sein, da es bisher nicht ge
lungen ist, die rein beschreibende Bezeichnung in einen genetischen Begriff 
überzuführen. 
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Die Beobachtungen im Bersenbrücker-Dammer Endmoränenlobus führen zu 
dem gleichen Ergebnis wie in der Grafschaft Bentheim, daß die saaleeiszeitliche 
Grundmoräne in die Stauchung nicht mit einbezogen ist. Unter diesem Ver
häl tnissen liegt es nahe , das Rehburger Stadium als eine Vorstoßphase vor der 
Hauptausdehnung des Saaleeises aufzufassen. Die an sich bestehehende Möglich
keit eines nochmaligen kurzen Vorstoßes aus der w ä h r e n d des Rückzuges einge
nommenen Sti l ls tandslage begegnet einer Reihe von Schwierigkeiten, so daß sie 
hier n u r angedeutet we rden soll. Demgegenüber s teht die Tatsache fest, daß die 
einheitliche Überschrei tung der S tauchungs texturen durch das Saaleeis und die 
Uberdeckung mit seiner G r u n d m o r ä n e auf rund 100 km Länge des westdeut
schen Anteils des Rehburger S tadiums von der holländischen Grenze bis nach 
Damme i. O. in mindes tens drei großen Teilabschnitten, gesichert ist. Einzelne 
Beobachtungen in den noch nicht n ä h e r bearbei te ten Fürs tenauer Bergen und 
den Baccumer Bergen östlich von Lingen dürften auf den gleichen Sachverhal t 
hinweisen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. Aus der Haupt lage des Rehburger Stadiums südlich von Ankum bei Bersen
brück schiebt sich ein zungenförmiger Teillobus 6 k m weit nach Süden bis zu 
dem Dorf Uffeln vor. Im Gegensatz zu dem viel s t ä rke r ausgeprägten Relief des 
zentralen Teiles der S tauchendmoräne herrschen in der Vorstaffel ruhigere 
Oberflächenformen vor. 
2 . A m Aufbau der Geländeoberfläche beteiligt sich in s ta rkem Maße Geschiebe
lehm der Saaleeiszeit und paßt sich dem vorher geschaffenen Relief an. Durch 
bis 60 m tiefe Bohrungen ist nachzuweisen, daß der diluviale Unte rg rund in sich 
gestört und von abgeschuppten Ter t iärkei len durchzogen ist. Zwischen den 
Stauchungstexturen und dem sie kappenden Geschiebelehm besteht eine ausge
sprochene Diskordanz. 
3. Das Saaleeis ha t demnach den gestauchten Un te rg rund überschri t ten. Diese 
auch in der Grfscht. Benthe im gemachte Feststel lung ist so gedeutet worden, daß 
das Rehburger S tad ium eine Sti l lstandslage während des Eisvorstoßes vor der 
Maximalausdehnung des Saaleeises gewesen ist. Auch in dem untersuchten Ge
biet sprechen die Beobachtungen für die gleiche Auffassung. An der Einstufung 
des Rehburger S tadiums als einem Rückzugsstadium mit einem dann erforder
lichen nochmaligen kurzen Vorstoß aus der Sti l ls tandslage kann daher nicht 
mehr festgehalten werden. 
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Gletscherspuren des Venter- und Gurgler Tales 
(ötztaler Alpen, Nordtirol) 

10. Skizze der alpinen Spät- und Nacheiszeit 

Von Dr. Wal te r S e n a r c l e n s (v.) G r a n c y, Graz. Mit 1 Abb. 

1 9 3 5 hat H. HANKE ers tmals die Moränen des inneren Ötztals systematisch 
untersucht bzw. seine Ergebnisse veröffentlicht (siehe die L i t e ra tu r zu Be
richtsende, 1.). I m gleichen J a h r e konnte der Verfasser die Original-Daun
moränen des un t e r en Langenta les (Stubai) und der Mieminger Ket te mit Hilfe 
des seinerzeitigen D. u. Ö. Alpenvereines kar t ie ren . Die Beobachtungen wurden 
1 9 3 8 veröffentlicht ( 2 , 3 ) . Schon damals schien es ungemein anregend, die E r 
gebnisse in den südlichen S tuba ie r Alpen mit den Beobachtungen im Ötztal zu 
vergleichen. Es schien damals, daß die Daun-Stad ien HANKE'S bei Vent und 
Gurgl den inners ten Stadien der Nach-Würm-Zei t (ältere frührezente oder 
Egesen-Stadien H. KINZL'S) n a h e s tehen müßten . Es schien ferner, bei einem In -
einanderkopieren der Kar ten der HANKE 'schen Studie, daß die hohen Ufer
moränen der HANKE 'schen Gschnitz-Moränen sich sperrend vor Seitentäler oder 
Kare legten, aus denen heraus eigentlich — im Vergleich mi t dem Stubai und 
anderen Orten —• noch namhaf te Daun-Moränen zu e rwar ten waren. Es lag da
he r nahe, auch die hohen seitlichen Gschnitz-Moränen in die jüngere Stadien
gruppe oder sogar direkt in das Daun-Stadium einzubeziehen. Diese Vergleichs
s tudie erschien 1 9 3 8 (4). Erst im September 1 9 5 1 konnte der Verfasser im Ge
lände kurz überprüfen , ob m e h r die Beobachtung und Auffassung HANKE'S oder 
die eigene zu Recht bestand. 

I. V e n t e r T a l : 
Übereins t immend mit HANKE sind die Ta lgründe des Rofener und Nieder 

Tales frei von Endwäl len. Dies ist nicht streng beweisend, da h ie r die Gletscher
wässer am ehes ten verspülen konnten, da die Talgründe schmal und oftmals 
seitlich etwas verschüt te t sind. Immerhin e rheben sich auch in den Talgründen 
hier und da niedr ige Rundhöcker, die Moränenschutt schützend zu erheben ve r 
mochten, so daß dies Ergebnis doch eine bescheidene Bedeutung besitzt. N Vent 
verzeichnet die HANKE 'sche K a r t e („Gurgler u n d Venter Gletscher zur Daun-
Zeit") einen e twa 1—1,5 km langen linksufrigen Wall. Der Verfasser hat diesen 
Wall gesucht, er konnte ihn nicht finden. Dort wo HANKE seine Daun-Moräne mi t 
kräft igem Strich verzeichnet, liegen die Rundhölzer des Feldkögele, Fürbichl 
und Walchstein. Sie sind teil a r m oder frei von Moränenschutt , teils auch wieder 
s ta rk damit bedeckt, es fehlen aber jegliche Wallformen. Es fehlt alles, was mi t 
der klar geformten Wal lgruppe des unteren Stubaier Langenta les verglichen 
werden könnte. HANKE muß wohl irgend einen der Schuttabsätze und Block
packungen b e m e r k t haben und er hat diesem Vorkommen größere Bedeutung 
zugemessen. Es könnte sich h ie r bestenfalls u m ein Egesen-Wällchen handeln , 
keinesfalls um ein markan tes scharfgeformtes und über 1 k m durchziehendes 
Stadium. 

So wie unmi t t e lba r bei, N und S Vent steigen die Gehänge der Talflanken 
wei ter im N u n d S empor: I m m e r wieder von Rundhöckern mi t kleinen oder 
auch etwas größeren Ebenhei ten unterbrochen, teils blankgeschliffener Fels, 

5 E i sze i t u n d G e g e n w a r t 
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teils mit einzelnen Findlingen, teils auch mit mehre ren m dicken Moränen
decken. Die neue Alpenvere ins-Kar te verzeichnet diese Landschaft mustergül t ig , 
und sie ist von den Anhöhen N wie S Vent k lar zu übersehen. 

Die e rs ten wal lmäßigen Moränenabsätze liegen teils im SO und S (Langeben 
ober Ramol-Alm, SW Ramol-Kar , ober Tiemsoom, in 2 5 7 0 — 2 6 4 0 m Höhe), teils 
im NW und N (am kockenden Stein (?), ober Hohe Raine, Auf Stablein, Sömlen, 
Söfnar Sömlen in 2 4 8 0 — 2 6 4 0 m Höhe). Es sind dies die schon seit den „Alpen 
im Eiszeitalter" bekannten , von PENCK-BRÜCKNER als Daun angesprochenen 
Ufermoränen. HANKE ha t sie auch bemerkt , allerdings nicht vollständig kar t ie r t ; 
es fehlen in seiner Kar te vor allem die SW-lichen For tse tzungen über Stablein 
usw. Wesentlich ist aber weder diese Unvollständigkeit , noch zunächst die Zu
gehörigkeit zu dieser oder jener Schneegrenze. Wesentlich ist, daß hier im Ven
ter Tal die jüngsten deutl ichen Stadien einem ca. 6 5 0 — 7 0 0 m mächtigen Glet
scher angehören. Man könn t e hier einwenden, daß ja noch in den Gehängen 
zwischen Vent und den hohen Ufermoränen andere, vermi t te lnde oder geson
derte Wälle oder Wal lgruppen aufgeschüttet, aber durch die Hang- und Seiten
bäche vernichtet worden sein können. Zweifellos ist ein großer Teil der Hänge 
des Venter Tales i. a. zur Aufschüt tung oder Erha l tung von Moränenwäl len oder 
-Absätzen nicht geeignet. Doch gerade die Rundhöcker t reppen NNW wie SO 
Vent sind geeignet, zumal es hier mehrfach Hangvorsprünge abseits der Bäche 
sind. Es ist also im Venter Tal sicher, daß durch hohe Hangmoränen umgrenzte 
jüngststadiale Gletscher von der Mächtigkeit des Aletschgletschers bes tanden 
haben, und angesichts der N-Auslage war die Länge dieser Gletscher wohl noch 
bedeutender als beim Aletschgletscher (ca. 2 4 km). Man könnte folgerichtig, da 
die hohen Ufermoränen drei Hal te oder Vorstöße e rkennen lassen, das inners te 
oder tiefste Stadium hier als Egesen (D/e) bezeichnen. Es ist aber möglich, daß 
der i. a. geringe Vorstoß oder Halt der Egesen-Stadien von diesem großen Glet
scher nicht meh r mitgemacht wurde. Somit sind die 3 Ufermoränen h ier wohl 
am ehesten Daun-Stadien (D/e—d oder D/d) oder eine vielleicht lückenlose Ver
mit t lung vom Egesen und Daun bis zum Gschnitz? 

Schwieriger als e rwar te t gestaltete sich die Überprüfung der „Sperrungen". 
Am deutl ichsten besteht sie bei „ Sömen", NNW Vent. Hier erstreckt sich der 
rezente Moränenschutt des Taufkarferners bis 2 9 4 0 — 2 8 0 0 m herab. 2 0 0 — 3 0 0 m 
davor liegen Schuttabsätze seitlicher Eislappen, als nächste ta läußere S tände-
Egesen-Stadien. In der Talfurche (Weiß-Bach) zwischen beiden Absätzen mußte 
eine gleichzeitige Egessen-Eiszunge noch e twas tiefer herabgereicht haben, etwa 
bis 2 6 5 0 — 2 6 0 0 m; sie endete im jetzt moränenbedeckten Steilhang, ohne Wälle 
zu bilden, berei ts in der Höhe der im SW benachbarten obersten hohen Ufer
moränen. Wuchs dieser Gletscher zum Daun-Gletscher aus, so mußte er min
destens um einige 1 0 0 m wei te r herabreichen können (man vgl. hierzu den Daun-
Gletscher des Großkares NO Gurgl, mit von den rezent-frührezenten Moränen 
bis zum Ende etwa 1,5 km Länge); jedoch nu r 1 0 0 — 2 0 0 m weiter „sperr t" hier 
ein mächtiger Absatz von Moränenschutt das Seitental. Und dieser Absatz deu
tet nicht e twa mit Durchbiegung eine Eiszunge eines größeren Taufkarferners 
an, er ver läuft eben am H a n g dahin, recht genau in der Fortsetzung des mit t 
leren (oder allenfalls unteren?) Moränenabsatzes von Stablein. 

Auch zwischen Tallei t-Spitz (P . 3 4 0 8 ) und Obere Schale liegen rezente und 
jüngere frührezente Moränen, die das Einzugsgebiet eines größeren Stadia l 
gletschers umreißen. Der SO-O-Teil dieser Hochfläche ist reichlich mit Moränen
schutt erfüllt, birgt aber n u r eine einzige schwache Wallform: Egesen? Daun? — 
Die geringe Mächtigkeit spräche für das Erstere. Aber die Obere Schale ist 
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< 
gegen NW-N-NO hin weit geöffnet. Es ist möglich, daß infolge Windverblasung 
das Egesen-Stadium hier völlig fehlt, und daß der niedrige Wall bereits das 
Daun-Stad ium dars te l l t (oder einen Teil hiervon?). Etwa 50—100 m weiter t a l -
aus liegt auch h ier ein Ufer-Moränenabsatz (in ca. 2650—2610 m Höhe). Will 
m a n den fraglichen niedrigen Wall der Oberen Schale als vollständige Ver t re 
t u n g des Daun ansehen, dann w a r e n zumindest der Gschnitz-Gletscher dieser 
k le inen Hochfläche, aber auch der des Nieder ta les höher! 

5 • 
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Beim Spiegel-Tal w u r d e seinerzeit (4) eine „Sperrung" für einen Daun-Gle t 
scher angenommen. Man darf dieses Tal zweifellos mit dem Großkar NO Gurg l 
vergleichen (Auslage, Höhe, 1850-er Vergletscherung dort , heutige min imale 
Vergletscherung hier). Wenn n u n im Großkar der Daungletscher etwa u m 1,5 
bis 2 km übe r die rezent-f rührezenten Moränen hinaus vorstieß, so muß te der 
Daun-Gletscher des Spiegel-Tales ebenfalls mindestens soweit, ja angesichts der 
Höhe hier eher noch e twas wei ter und tiefer vordr ingen können. Man findet 
aber weder zugehörige Endmoränen auf den Rundhöckern bei V e n t 1 ) , noch 
schob dieser mächtige Daun-Gletscher des Spiegel-Tales die markan ten Mo
ränensper ren beiseite. Nur schwache Wällchen und Absätze deuten am N-Ufer 
ein Egesen-Stadium an und vielleicht jüngste Daun-Schwankungen. I m wesen t 
lichen war , wie in 4) ve rmute t , der Daun-Gletscher des Spiegel-Tales mi t dem 
großen Daun- oder Jungstadial -Gletscher des Venter Haupt ta les verbunden , 
und wahrscheinlich sind ers t nach dem Abflauen der Daun-Kl imaschwankungen 
und nach wei tgehender Eisminderung im Spiegel-Tal die hohen Ufermoränen 
aufgeschüttet worden. 

N des Spiegelferners und seiner rezenten Moränen liegt das Rotkarle. Hier 
sind rezente und z. T. auch jüngere frührezente Moränen bis 2850 m herab auf
geschüttet. SW davor zieht eine wallfreie Rundhöckerzone bis zu den genann ten 
nördlichen Egesen-Ufermoränen des Spiegelferners = die Spur eines schut t 
a rmen Egesen-Gletschers. WSW der rezenten Moränen h ing ein schuttreicher 
Eislappen herab bis in das Bet t des ehemaligen Egesen-Spiegelgletschers. Ob 
Bergstürze hier einen kle inen Vorstoß erzwangen oder ob der nasse Moränen
schutt e twas weiterglit t , ist schwer entscheidbar; wahrscheinlich traf beides zu, 
wie auch SO des Wilden Mannle (P. 3019) ein Bergsturz-Gletschervorstoß die 
hohen Ufermoränen ober Auf Stablein überwäl t ig t haben dürfte. 

Man möchte annehmen, daß die bis h ie rher e rwähnten Moränen einfach das 
Egesen-Stadium des Spiegel-Taies und Rotkarle darstel len. Aber die le tz tge
n a n n t e Moräne WSW des Rotkar le ist verhäl tnismäßig wallreich, jedenfalls 
wallreicher als Egesen-Moränen im allgemeinen. Vielleicht ist ein einfacher 
Egesen-Stand oder -Vorstoß hier durch lokale Bergstürze vervielfacht, vielleicht 
ist hier außer dem Egesen noch inneres Daun-Stadium — das ja auch a n d e r n 
orts m e h r e r e Wälle oder wallreiche Gruppen aufweist — mit ver t re ten; viel
leicht ha t in der etwas hoch und frei nach NW gelegenen Mulde des Rotkar le 
Windausblasung das gesamte Daun auf eine kümmerliche, der Fläche nach Ege-
sen-mäßige Formation eingeengt. Die Frage ist hier derzei t noch nicht sicher 
entscheidbar. 

Es k a n n also sein, daß die hohen Ufermoränen von Vent die gesamte j ung 
stadiale Wal l - und S tad iengruppe repräsent ieren oder zumindest den jüngeren 
Teil dieser Stadien. Man k a n n den zugehörigen Gletscher als Gschnitz bezeich
nen, wenn m a n lediglich und schematisch Schneegrenzmessungen allein wer te t . 
Berücksichtigt man die Lage der hohen Ufermoränen als klare inners te und 
innere S tände vor den rezent- jungfrührezenten Moränen, so handel t es sich h ie r 
um (Egesen-) Daun-Moränen. Wie bei den oberwähnten „Sperrungs"-Gebie ten 
ist auch hier damit zu rechnen, daß die Rotkar le-Moränen bei Annahme s t a rke r 
Windausblasung bestenfalls n u r das ganze Daun sein können, nicht aber auch 
Daun + Gschnitz (D/d+D/g). Wenn ein abgrenzbarer Gschnitz-Vorstoß hier noch 

') Die M o r ä n e n S W Vent, am T a l l e i t - N O - S p o r n u n t e r O b e r e S c h a l e bzw. an der 
M ü n d u n g des N i e d e r T a l e s s i n d n u r k l e i n e , z. T . k o n v e r g i e r e n d e M i t t e l m o r ä n e n zwi
schen R o f e n t a l - u n d N i e d e r t a l - G l e t s c h e r ; s i e e n t s t a m m e n einer P h a s e fast völliger 
A b s c h m e l z u n g , n i c h t e i n e m V o r s t o ß o d e r d e m d e u t l i c h e n H a l t e i n e r G l e t s c h e r s t i r n . 
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angenommen wird, so mußte er die model lmäßig klaren Ufermoränen zwischen 
Rotkarle und Ramol-Alm zerstören oder e r mußte äl ter sein als diese, und die 
eigentlichen Gschnitz-Uferränder des Haupttalgletschers lagen dann wohl noch 
mehr oder weniger höher als die hohen Ufer ränder der Langeben!? 

Ein Verfolgen der hohen Ufermoränen in die inneren Talbereiche des Nieder-
und Rofentales w a r dem Verfasser noch nicht möglich. H. HANKE wie auch die 
„ A l p e n i m E i s z e i t a l t e r " e rwähnen Moränenwäl le — oder Absätze in 
2700 m Höhe am Rof enberg. Vielleicht liegen diese Vorkommen doch in der 
direkten For tse tzung der oberwähnten hohen Ufermoränen N Hohe Raine, Auf 
Stablein usw., wie die ehedem PENCK-BRÜCKNER angedeute t hatten. Vielleicht 
handelt es sich hier um einen örtlichen Absatz ohne besondere Kl ima-Schwan
kung, um ein P roduk t örtlicher Gunst , ohne eine überzeugende Verbindung zu 
Endmoränen. Ebensolche Absätze wurden NO der Gurgler Alm, W Schönwies
hü t t e beobachtet. Eine sehr geringfügige Schwankung innerha lb des Egesen-
Rückzuges k a n n bestenfalls hier vorliegen, nicht aber das typische Egesen-Sta
dium selbst, noch weniger ein Daun-S tad ium wie das wallreiche Daun im un
teren Langenta l im Stubai. Gegenüber n u r örtlichen Moränenanschüt tungen ha
ben die ausgedehnten Verebnungs t reppen und Rundhöcker von Vent als Wal l -
und Stadien-freie Zone zweifellos mehr Bedeutung. 

Auch ein genaues Verfolgen der hohen Ufermoränen von Hohe Raine usw. 
gegen Zwieselstein bzw. gegen den Hohen Nachtberg w a r noch nicht möglich; 
diese Untersuchung ist im Sommer 1952 beabsichtigt. 
I I . G u r g l e r T a l : 

In eindrucksvoller Klarhei t liegen flache Rundhöcker vom Rand der 1850-er 
Vorstöße des Gurgler - und Langta l -Ferners ohne wesentliche Unterbrechungen 
bis gegen Gurg l hinab. Bei Poschach e r w ä h n t und kar t i e r t H. HANKE (1) eine 
Daun-Moräne. Verf. hält dieses Vorkommen für einen kleinen Bergsturz vom 
steilen NW-lichen Gehänge her, wo Abrißnischen auch da und dort vorhanden 
sind. Die Blöcke NO Poschach sind durchwegs kantig. Der Moränenschutt aber 
ringsum, auch der auf Flächen und Rundhöckern innerhalb Poschach und Gurgl , 
ist manchmal völlig, meist zu großem Hunder t sa tz gut geroll t (Grundmoräne). 
Gesteinskundliche Belege hat H. HANKE nicht beigebracht, sie waren auch dem 
Verfasser nicht möglich. Kann sein, daß m a n beim Anst ieg genau über dem 
fraglichen Blockschutt k lar den zugehörigen anstehenden Fels findet. Doch 
streicht das Tal hier weithin paral le l den Schichten (5) und so könnte auch dann 
die Herkunf t e twas unsicher sein. H. HANKE verzeichnet eine deutliche Zungen
moräne bis zum Talhang NW und SO des Weilers Poschach. Es liegen aber NW 
Poschach k la re Rundbuckel, n u r mit Moränens t reu- und Flecken, keinesfalls mit 
Wallmoränen. Von hier bis zu den Blöcken und T r ü m m e r n NO Poschach (die 
fragliche „Moräne" bei ca. 1840 m Höhe) liegen kleine Hang - und Bachschutt
kegel, am Gurg le r Bach Stauterrassen. SO des Gurgler Baches tauchen un te r 
dem auch von H. HANKE e rwähn ten Bachschuttkegel niedrige mit Moränen be
deckte Absätze hervor . Die Moräne ist h ier wie e rwähn t meist gut gerollt, die 
Absatzformen sind teils ansteigend, teils eben, teils auch bergwär ts absteigend. 
Ein klarer, m a r k a n t e r bis zum Ferwal l -Bach ansteigender Uferwall, wie ihn 
HANKE kar t ie r t , besteht zweifellos nicht. F e r n e r hat HANKE zwischen Gurg l und 
dem un te ren Geißberg-Bach ein Stück rechtsufrige Moräne kart ier t . Hier be 
steht zweifellos ein mächtiger Moränendamm. Er legt sich aber nicht knapp an 
den Berghang an, wie dies bei Ufermoränen meist üblich ist, sondern sein Süd
ende steht e twa 50 m vom Berghang ab. Mehr noch fällt auf, daß in der geraden 
Fortsetzung dieser dammar t igen Aufschüt tung (Rumsoppen), SW-lich jenseits 
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des Geißberg-Baches zwar flache Rundhöcker sich ausbrei ten, daß jedoch auf 
diesem der Aufschüttung wie Erhal tung günst igen Gelände die Moränenzone 
von Rumsoppen nicht fortsetzt. Ein deutliches, wesentliches S tadium müßte h ier 
in günst igem Gelände wei ter nach SW hin zu verfolgen sein. Es liegen aber h ier 
in Auf der Käse r und bei der Schönwieshütte n u r Teile der schon oben e r w ä h n 
ten ausgedehnten Rundhöckerlandschaft, teils blank, teils mi t Moränendecke. 
So kann also der Moränendamm von Rumsoppen kein wesentliches S tad ium 
darstellen; er ist vielleicht n u r ein Teilausschnitt des wei ten lückigen Moränen
teppichs, vielleicht eine zufällig mächtigere ufernahe Mit telmoräne, bestenfalls 
Spur eines minimalen Haltes ohne einheitliche Wallbi ldung wie auch die mäch
tigen, aber ebenfalls nu r kurzen Stauabsätze im Steilhang W der Schönwieshütte. 

Sucht m a n weiter nach jüngsten, inners ten Stadien, so findet man sie hoch 
in den Mündungen des Geißberg-, Ferwal l - und Königstales, in ca. 2200—2350 m 
Höhe. Sie umre ißen sämtlich n u r mehr kle ine Gletscher in diesen Sei tentä lern 
und sie sind alle niedrig und erscheinen m e h r in ihrer regelmäßigen Gesamt
hei t denn als Einzelvorkommen von Belang. Es sind e twa die gleichen Egesen-
Stände wie die Ufermoränenspuren im Spiegel-Tal. H. HANKE verzeichnet wede r 
die einen noch die anderen dieser Spuren. Es ist sehr bezeichnend, daß diese 
Egesen-Moränen (vielleicht s ind es noch jüngere minimale Schwankungen in
nerhalb Egesen?) gerade in der breiten, moränengüns t igen Ta lmündung des 
unteren Rotmoos-Tales fehlen: Gurgler- , Land ta l e r - und Rotmoosferner w a r e n 
im Egesen-Stadium noch vere in t und noch bis zu den moränenungünst igen Ta l 
stei lhängen empor eiserfüllt. 

Sucht m a n im Gurgler Haup t t a l weiter nach jüngsten Stadien, so findet m a n 
zwar im Ta lgrund wie im Vente r Tal weit h inaus keine sicheren Endmoränen. 
Wohl aber ha t H. HANKE solche richtig in der K a r t e der Ötzta ler Hauptgletscher 
zur Gschnitz (I) Zeit un ter dem Großkar angedeutet . Die Anzahl der Uferwälle 
hier mag recht bedeutend sein; auch der Verf. konnte zunächst nur einen Teil 
aufnehmen. Deutliche tiefe (oder vielleicht tiefste) Wälle ziehen vom Schmeck
tal gegen den zum Piller See h inabs türzenden Weiß-Bach in 2000—2040 m Höhe. 
Die Wallformen des (auch h ier meist gerollten) Moränenschuttes sind recht deu t 
lich; das deutliche Einbuchten in die Furche des Weiß-Baches schließt wohl ein 
Verwechseln mi t moränenbedeckten Rundhöckern oder Kluftgassenrippen aus. 
S des Weiß-Baches setzen zwar zahlreiche Moränenabsätze in gleicher und zu
nehmender Höhe fort, aber die Formen sind hier z. T. e twas unsicherer. Die 
Wälle N des Weiß-Baches sind deutlicher als die an den Mündungen des Geiß
berg-, Fe rwa l l - und Königs-Tales, sie umre ißen einen jüngs t - oder mindestens 
nahezu jüngsts tadialen Gletscher mi t hier ca. 340 m Eisdicke. E r allein vermöchte 
noch fast das Söldener Becken zu erreichen. Die Ufer dieses Haupt ta l -Gletschers 
verliefen bei Posch-Gurgl e twas un te r den Mündungen des Geißberg-, Fe rwa l l -
und Königs-Tales, somit meist in Stei lhängen; doch wurde der Haupt ta l -Gle t 
scher von den Seitengletschern der 3 genannten Täler wohl noch erreicht; we i te r 
nach S zu w u r d e eben dieser Eisstrom wie e r w ä h n t noch vom Rotmoos-Tal wie 
vom Langta le r und Gurgler F e r n e r gemeinsam gespeist. 

Wohl schließen im Gurgler Tal nicht wie bei Vent Rundhöcker t reppen k l a r 
bis an diese inners ten stadialen Ufermoränen an, doch ist die Lücke immerh in 
n u r gering u n d also wohl nicht wesentlich. Bemerkenswer terweise w a r der 
jüngststadiale Eisstrom aber wei t kleiner, als der jüngsts tadiale Gletscher des 
Venter Tales. Doch war er immerh in noch so bedeutend, daß m a n ihn wohl nicht 
mi t voller Sicherheit als Egesen-Stadium bezeichnen möchte — es könnte auch 
einer der inneren Wälle des Daun (wie im Langen Tal S Ranalt , Stubai) vorliegen. 
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Sucht m a n wei ter an den Talflanken nach den Gegenstücken der hohen Ufer
moränen des Venter Tales, so findet man e t w a gemäß der HANKE 'schen Studie 
deutliche Wäl le an der M ü n d u n g des Ferwal l -Tales . Es sind aber nicht Ein
buchtungswälle aus dem H a u p t t a l in das Sei tenta l , wie die K a r t e der Gschnitz-
(I)-Gletscher andeutet . Solche Wälle würden sich vom Haup t t a l gegen das Sei
tental senken. Die Wälle h i e r steigen an den Sei tenhängen des Ferwal l aus 
2500—2400 m Höhe auf Hochsimse des Haup t t a l e s in 2250—2310 m Höhe he rab . 
Auch an der Mündung des Königs-Tales s te igen derar t ige Wälle von 2320 m bis 
zu Hochflächen in 2210 m ü b e r m Haupttal ab . Diese Wälle fehlen in den HANKE'
schen Kar ten . An beiden Se i t en ta lmündungen s taute sich also das Eis der Sei
tentäler, hammerförmig sich ausbreitend, a m gleichalten Haupttalgletscher. 
Diese mächtigen und deut l ichen Mündungsmoränen liegen nahe über den schon 
genannten dürft igen Egesen-Moränen eben dieser Sei tentäler . Man darf so die 
hammerförmigen Mündungsmoränen zwanglos als etwas ä l te r denn Egesen, so
mit als ziemlich typisches D a u n oder mindes t als einen wesentlichen Teil dieser 
Stadiengruppe ansehen. 

Der rechte Uferwall der Königs ta l -Mündung geht in 2, stellenweise 3 mäch
tige Uferabsätze über, die das Haupttal e t w a 500 m weit nach N begleiten und 
z. T. deutlich als Wälle geformt sind. Den S-Teil dieser Ufermoränen hat auch 
H . HANKE vereinfacht, doch richtig aufgenommen. Nicht die zugehörige Eisdecke 
des Haupttalgletschers (hier n u r 400 m), woh l aber Mächtigkeit , Form und Er
hal tung e r i nne rn hier sehr a n die hohen Vente r Ufermoränen. Wie im un te ren 
Königstal s ind auch hier, u n t e r m Großkar, e twa 300 m S des Inneren Schwär t -
las-Baches die Ufermoränen des Gurgler Haupt ta lgle tschers hammerförmig mit 
den Ufer- u n d Endmoränen bedeutender Gletscher verbunden, die dem Großkar 
entsprangen. 1 bis 1,5 km erstrecken sich vor den rezent-frührezenten Moränen 
des Großkares die weiten Treppen flacher Rundbuckel, teils mit, teils ohne Mo
ränendecke. Dann folgt in 2200 m Höhe ein niedriger, doch deutlicher Wall : 
Typisches Egesen-Stadium; Gesamtlänge des Gletschers bis zu den obersten, 
hintersten G r a t e n 3 km. Wen ig weiter t a l aus folgt die Daun-Wal lgruppe, be 
sonders am N-Ufer mit m e h r e r e n Wällen, de ren tiefste sich in ca. 2050—2150 m 
Höhe zungenförmig zusammenkrümmen. Mit den südlichsten, äußersten Ufer
wällen des Großkar-Gletschers sind die obengenannten hohen Ufermoränen des 
Gurgler Haupttalgletschers in 2170 m H ö h e verbunden. Die Ufermoränen des 
Seiten- wie des Haupttalgletschers sind durch diese Verb indung als typische 
Daun-Moränengruppen charakter is ier t ; w iede r er inner t die Gesamtentfal tung 
an das un te re Langental im Stubai . 

Berücksichtigt man n u r die Verhältnisse der Venter Ufermoränen u n t e r m 
Taufkarferner , so scheinen die hohen Ufermoränen des Ven te r Tales eher j ün 
ger zu sein als die Daun-Gruppe hier. Berücksichtigt m a n bei diesem Vergleich 
mehr das Spiegel-Tal, so s ind die e rwähn ten Moränen, besonders un ter dem 
Rotkarle nicht nu r Egesen, sondern auch inneres Daun (oder infolge Ausblasung 
vollständiges Daun), so ist de r Daun-Gletscher des Spiegel-Tales ähnlich wie 
hier mit den hohen Ufermoränen der Langeben zu verbinden. 

O. AMPFERER hat (6) das Niederschmelzen eiszeitlicher Großgletscher und ih
rer Sei tentäler mit der Pas t e r ze der le tz ten Jahrzehnte u n d ihren Sei tenkaren 
verglichen. Die unteren Daun-Moränen des Großkares zeigen, daß derar t ige 
Vorgänge auch komplizier ter verlaufen können . Gewiß m a g zugleich mi t der 
Senkung der Eisoberfläche u n t e r P. 2170 das Großkar vorübergehend bis an die 
Gipfel hinauf eisfrei geworden sein. A b e r die letzten kräf t igen Klimaschwan
kungen des Daun-Egesen, die den Haupttalgletscher nicht mehr auf die a l te 
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Höhe zu füllen vermochten, riefen immer noch kurze Vollvergletscherungen der 
Sei tenkare- und Täler hervor , die den weichenden Haupt ta lgletscher eine Zeit 
lang noch oder fast zu erreichen vermochten. 

Die Endmoränen un t e rm Großkar sind in ihrer typischen, tief herabz iehen
den Ausbi ldung in HANKE'S K a r t e n nicht enthal ten. Bestenfalls ist die Egesen-
Moräne in 2220 m Höhe allein markier t . Die hohen östlichen Ufermoränen des 
Haupttalgletschers hat H. HANKE unrichtig bis in oder un te r die gesamte A n g e r e r 
Alpe ver länger t , weshalb der Verfasser (4) auch hier eine „Sperrung" a n n a h m , 
deren Grundlagen natürl ich fehlen. 

Wohl ist das Gelände von den nördlichen Uferwällen des Großkares bis in 
die nördliche Angerer Alpe 2 ) wei thin mi t oft mehrere m dicker Geröl lmoräne 
bedeckt. Wenn aber H. HANKE den ostseitigen Uferwall h ier mi t ca. 2,5 k m G e 
samtlänge kar t ier t , so ist dies ein I r r tum, der vielleicht n u r durch eine F e r n 
beobachtung ebener Hochflächen und Gesimse, ohne Überprüfung an Ort , e r 
klär t werden kann.Und doch ist es e twas verwunderl ich, daß die hohen Ufer
moränen nicht tatsächlich e twa in der Gesamtlänge vorhanden sind, wie sie 
H. HANKE verzeichnet; das Gelände scheint auf den ersten Blick hin dem E n t 
stehen wie der Erha l tung solcher Ufermoränen günstig. 

So mächtig die daunstadia len Moränen im Großkar sind, so spärlich s ind 
Wallformen in den wei ten Hochflächen r ings um die Schäferhüt te am Weiß -
Bach. Ein undeutlicher, unvol ls tändiger l inker Endbogen liegt SSW der Schäfer
hü t te bei 2070, ein wei terer ebenfalls unscharfer Wall ist in 2170 m Höhe n a h e O 
über der Schäferhütte. Wei tere Wälle finden sich auf der Hochfläche N u n d S 
Krumpwasse r und im un te ren Kirchenkar. Auch sie sind wenig mächtig, e t w a 
Egesen-Stadien. Deutliche Daun-Moränen, wie man sie u n t e r m Großkar so 
mächtig sieht, sucht man h ier un te rm Kirchenkar vergeblich. 

Möglicherweise bes tanden einmal hohe Uferwälle auch N der G r o ß k a r -
Moränen in 2170—2100 m Höhe. Die Daun-Vorstöße, die nach der Senkung des 
Haupttalgletschers unter die Cote 2170 u n t e r m Großkar n u n auch tiefere E n d 
moränen vorzutragen vermochten, haben vermutlich im Umkre i s der Schäfer
hü t te diesen Wall zerstört. Es hingen aber hier nicht mächtige Zungen h e r a b , 
wie im Großkar , sondern n u r brei te dünne Eissäume, und ihre tiefsten H a l t e 
oder Vorstöße waren offenbar n u r von ger inger Dauer. Die theoretisch e r w a r 
teten hohen Ufermoränen an oder über der Schäferhütte w u r d e n durch diese 
Eislappen oder vielleicht m e h r noch durch ihre Schmelzwässer zerstört. Auch 
die nördlichsten Uferwälle des Großkares scheinen hierdurch in ihren t ieferen 
Abschnitten verwischt worden zu sein. Ein wei terer Grund des Mangels deu t 
licher Wälle zwischen Angere r Alpe und Kirchenkar ist eine ungünstige S te i l 
stufe zwischen diesen beiden Hochflächen; ferner ist das Fehlen des von H. HANKE 
kar t ie r ten Uferwalles durch Absi tzungen begründet . 

Beim Aufst ieg von der Angere r Alpe durch das NW-liche Kirchenkar gegen 
den NW-Sporn des Kleinen Kirchenkogels gehen die Moränenflächen allmählich, 
völlig ohne begrenzenden Uferwall , trotz schuttreicher Fe l swände darüber , in 
b lanke Rundhöcker über. Auf der SO-lichen Windhaide liegt auf den hocheis
zeitlich abgeschliffenen Flächen, un ter der schattigen Steilnische NW des Kle inen 
Kirchenkogels weder eine Moränendecke noch die Spur eines Moränenwal les . 
Dies fällt u m so mehr auf, als die genannte hohe schattige Nische noch im S e p 
tember F i rn res te birgt, und auch unter der Windhaide, in den gegen das T i m 
mels-Tal abfallenden Schrunden, liegen noch gelegentlich Firnflecken. 

2 ) B e i H . HANKE: G u r g l e r W e i d e . 



G l e t s c h e r s p u r e n d e s V e n t e r - u n d G u r g l e r T a l e s 73 

Für das allmähliche Abklingen der stadialen Vergletscherung und ihrer 
Moränenspuren NO Angerer Alpe, NW Kirchenkar , für das klare völlige Fehlen 
Daun- oder Egesen-stadialer Gletscher und ihrer Aufschüt tung auf der 2540 bis 
2600 m hohen Windhaide kann m a n n u r s tärkste Ausblasung dieser freien 
Hochfläche durch N- oder NW-Wind verantwort l ich machen. Und offenbar be
steht dieses Phänomen noch heute, u n d es ist daher an dem einem Bergvor
sprung mi t den Örtlichkeiten Windhaide , Windoppen, Windegg eindrucksvoll 
durch Volksmund festgehalten. Das hier so auffallend s ta rke Ausmaß der Aus
blasung e rk lä r t sich zwanglos durch die benachbar te Furche des Timmels-Tales 
und -Joches; es beweist eindrucksvoll, daß hier mit der gleichen Erscheinung 
zu rechnen ist wie in ausgeblasenen K a r e n S der Taue rn (7), und daß m a n auch 
hier in den Ötztaler Alpen in ungeschützten Hochflächen bald mehr, bald weni
ger mit dieser Erscheinung rechnen m u ß . 

Zu ve rmerken sind hier noch mi t ten im Großkar „Verstel lungen" der flachen 
Schliff-Flächen und Moränendecken. Auch sie werden in der neuen Alpenver 
einskarte angedeutet ; sie queren e twa in NNO-SSW-Richtung in mehrfachem 
System den Kargrund und ziehen nach N in feste Wände und Grate des Kir
chenkogel-Westgrates, im S in eine Schar te W des Vorderen Wurmkogel empor. 
Die Verstel lungsbeträge sind 2—5 m, max ima l etwa 10 m; es scheinen Teile der 
Karbodenflächen hierbei so gekippt, daß talseitige Zonen angehoben, bergseit ige 
abgesenkt wurden . Die geologische K a r t e (5) verzeichnet hier keine Störungen. 
Es war dem Verf. nicht möglich, zu untersuchen, ob hier eher junge tektonische 
Verstel lungen der Daun- und Egesenmoränen vorliegen oder gewaltige Absit-
zungen, e twa wie die Bergzerre ißungen O. AMPFF.RER'S (8); vielleicht s ind äl tere 
kleine tektonische Flächen durch jüngere nicht-tektonische Gleitungen wieder 
bewegt worden. Ein Teil der Sprünge ist geschlossen bzw. verschüttet, einige 
klaffen offen. 

Im W des Gurgler Tales verzeichnet H. HANKE in Bericht wie K a r t e nur 
wenige rezente , jüngere und ältere f rührezente Moränen und ein einziges Daun-
Stadium. Diese Darstel lung ist nicht ganz richtig. Wohl haben im K a m m Ramol-
kogel (P. 3550) — Nörderkogel (P. 3163) un ter den fast al lenthalben reichlich 
vorhandenen rezenten und jungfrührezenten Kargletschern und ihren Moränen 
die meisten jüngsten, also Egesen-Gletscher der Kar-Hauptfurchen, den Steil
abfall zum Gurgler Talgrund erreicht, u n d der Schutt ih re r Zungen glitt ab oder 
wurde verspül t (Ausnahmen O und NO des Nörderkogels). Fast übera l l aber 
verblieben die schuttreichen Sei tenlappen der Egesen-Kargletscher u n d z. T. 
auch der Daun-Gletscher auf der prachtvollen Hochfläche und sie schütteten 
hier zahlreiche, oft kuchenförmige Moränen von etwa 5—20—30 m Mächtigkeit 
auf. Tiefere Egesen- und Daun-Zungenmoränen fehlen teils der Stei lhänge we
gen, teils wei l unter den Karen S des Nörderkogels und O des Kammes zu den 
Ramolkögeln hier allmählich die Ufer des großen Egesen- bzw. Daun-Gletschers 
des Haupt ta les gelegen haben mußten . 

Ufermoränen eines großen Gschnitz-(I)-Gletschers verzeichnet mehrfach die 
oft genann te HANKE'sche Kar te . Verf. konn te sie im einzelnen nicht überprüfen. 
Es ist aber wahrscheinlich, und z. T. fast sicher, daß in dieser prachtvollen, ganz 
allmählich von 2600 auf 2400 m sich herabsenkenden voreiszeitlichen Hochtal
fläche zahlreiche Rundhöcker paral lel zum Gurgler Tal und zu seinen ehemaligen 
Stadialgletschern verlaufen — auch die geologische K a r t e zeigt diesen Schich
tenbau — u n d längliche Rundhöcker mi t Moränendecke können hier hohe Ufer
moränen sehr leicht vortäuschen. Vielleicht können HANKE'S hohe Moränen der 
Küppelen-Alm (2560 m) und Sonnenberga lm (in 2490 m Höhe) nach Überp rü -
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f ung bestätigt werden. Die Ufermoränen in 2450 m Höhe O un t e rm Nörder-
kogel sind unwahrscheinlich, da das Gelände hier von den Egesen- und Daun-
Moränen der kleinen seitlichen Ta l räume erfüll t ist. 

Zu bestätigen sind HANKE'S hohe Moränen NW des Festkogels (P. 3035) SO 
von Gurgl. HANKE hat sie zwar in der Kar te des Gschnitz-(I)-Gletschers unrich
tig mit den hohen Ufermoränen der Gurgler Weide ( = von der Königstal-Mün
dung gegen Großkar und Angere r Alpe) verbunden, ve rmerk t aber ganz richtig 
in S. 219 (1) die „verschiedenen Höhenlagen". Hier ziehen vor allem mächtige, 
scharf, fast frisch geformte Wäl le am S-Rand der Block- und Wall-erfüllten 
Grahnsle i te von 2630 m gegen 2560 m in NNW-Richtung herab , sie biegen hier 
gegen NO hin um. Die Hauptmasse des Schuttes und der Wälle en ts tammt dem 
Festkogel-Westgrat und seinen unmi t te lbaren Karnischen. Derar t ige Moränen 
können manchmal fast selbständig seitlichen Karbas t ionen aufsitzen; diese hier 
müssen den wei t vorgebauten Formen nach im S von einem gleichzeitigen Geiß
bergtal-Gletscher, im N von e inem gleichzeitigen Roßkar-Gletscher gestützt oder 
bis an den Rand hinauf beglei tet gewesen sein. Es liegen hier also eher Mit tel-
als reine Ufermoränen vor. Der zugehörige Haupt ta lgletscher reichte etwa um 
200—250 m höher empor als das Stadium, das durch die Mündungsmoränen des 
Ferwal l - und Königs-Tals und durch die anschließenden hohen Ufermoränen 
belegt ist. Hieraus ergibt sich im Haupt ta l bei und S Gurgl eine Eisdicke von 
ca. 660 m; dami t ist hier eine ähnliche Eismächtigkeit wie bei Vent gesichert. 
Auch hier stießen nach der Niederschmelzung der hohen Eismassen Gletscher
chen NW und SW der Grahns le i te e twas vor; letztlich w u r d e n im Roßkar in 
2530—2370 m Höhe typische niedr ige Egesen-Wälle aufgeschüttet. Flachform 
des Roßkars, dami t geringere Schuttzufuhr wie auch Windausblasung haben 
anscheinend auch hier die Bi ldung kräft iger Daun-Gletscherzungen und nörd
licher begrenzender Ufermoränen verhinder t . 

I I I . V e n t e r - u n d G u r g l e r T a l : 

a) Älteste jungstadiale Phase , Schneegrenze 600 m un te r heute , vielleicht 
noch mehr, Gschnitz- oder D/g-Stadium. Von ihm sind in diesen Tälern kaum 
Spuren vorhanden. Da i. a. in dieser Phase die Windausblasung gering war, 
waren alle seitlichen K a r r ä u m e und selbst der ungünst igen Nischen, Hochflächen 
und Vorsprünge vollvergletschert , für hohe Ufermoränen w a r in dieser Phase 
im inneren Venter - und Gurgler Tal kein Pla tz . Einzig die hohen Moränen der 
Grahnslei ten mögen dieser Phase ents tammen. 

b) Bei den folgenden Kl imaschwankungen reagier t stets zuerst der Gurgler 
Haupt ta lgletscher deutlich, der Venter Haupttalgletscher folgt in weiten zeit
lichen Abständen. Seitliche Simse, Hochtalzonen, Gründe seitlicher Kare und 
Sei tentäler werden vorübergehend eisfrei, die Stadialgletscher stoßen bei kur 
zen negat iven Kl imaschwankungen und Bergs türzen abermals vor, sie h inter
lassen hierbei in den Gurgler Sei tentälern, K a r e n und Hochflächen recht zahl
reiche Endwäl le — im Venter Ta l fast nichts, da hier die hohen Flanken des 
Haupt ta l s länger vergletschert bleiben, da keine Ablösung von den seitlichen 
Gletscher erfolgte bzw. da neuere seitliche Vorstöße noch auf den Haupt ta lgle t 
scher aufliefen. Im Ubergang zum typischen D a u n und während dieses Stadiums 
setzt s ta rke Windausblasung ein. Die höchsten Ufermoränen des Venter Tales 
mögen ein wenig jünger sein, als der hohe im Gurgler Tal durch die Grahns -
le i ten-Moränen bezeichnete S tand oder Vorstoß. Die 15—30 m tieferen Ufer
moränen der Venter Umgebung dürften den Mündungsmoränen der östlichen 
Gurgler Sei tentäler sowie verb indenden Stadien darüber und darunter ent -
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sprechen. W a r e n im höchsten D/g-Stadium Venter und Gurgler Haupt ta lg le t 
scher e twa gleich mächtig, so war der D/d-Haupt ta lg le tscher des Venter Tales 
mächtiger als der des Gurg le r Haupttales . 

Die t iefsten Zonen der hohen Venter Ufermoränen entsprechen vielleicht 
auch noch den Mündungsmoränen O Gurg l und den hohen Wällen des Gurgler 
Hauptgletschers N des Königs-Tales. F ü r die tiefen Gurg le r Ufermoränen N 
des Weiß-Baches in 2040 m Höhe dürften im Venter Tal keine Äquavalente vor
handen sein: Der Venter Haupttalgletscher der Daun-Egesen-Zei t w a h r t e län
ger als der Gurgler Haupttalgletscher seine Mächtigkeit, schmolz aber dann 
pausenlos (oder fast pausenlos — Moränenabsatz am Rotenberg?!) nieder . Bis 
dahin lag im Venter Tal die errechenbare Schneegrenze immer noch n a h e bei 
600 m un te r heute . 

c) Von den seitlichen Ta l - und Kargletschern entsprechen einander: Die in
nersten Daun-Moränen u n d die Egesen-Moräne des u n t e r e n Großkares = Ufer
absätze des Spiegelferners, Wallgruppe u n t e r m Rotkar le . Am klars ten können 
alle inners ten oder Egesen-Moränen de r Kare und Sei tentäler paral lel is iert 
werden. Dem gegenüber ist der Unterschied der Wal l a rmut des Venter Tales 
gegenüber d e m Wallreichtum des Gurgler Tales zu e rk lä ren . Dieser Unterschied 
ist nicht n u r in steileren Hängen des e r s t e ren Tales begründet , sondern vor al
lem in einem langsameren Reagieren der mächtigeren, höherufrigen Eismassen 
des Venter Haupt ta les u n d seiner großen Seitentäler. Die heutigen Gletscher-
flachen des Ven te r Tales, die Areale übe r 2500, 2600 m oder über 3000 m Höhe 
sind 2 X bis 3 X und noch mehrfach größer als die vergleichbaren Area le des 
Gurgler Tales. Zudem dürf te der meiste Niederschlag von NW—W her gekom
men sein — wieder w a r das Gurgler Tal als Lee-Gebiet benachteiligt. Der Un
terschied des Moränen- oder Wallreichtums dieser Täler unterl iegt dem gleichen 
Grundgesetz wie die Moränenentfa l tung jungstadia ler Talgletscher und kleiner 
ungünst iger Kargletscher: 

Talgletscher: Wallarm, geringe Schwankungen, le tz ten Endes pausenloser 
Eisrückgang ü b e r großer Flächen; 

Kleine Kargletscher: Wallreich, s ta rke Schwankungen, zahlreiche Wälle bis 
nahe oder unmi t te lbar vor die frührezent-rezenten Moränen s ) . 

I V . Z w i e s e l s t e i n — H o h e r N a c h t b e r g : 
Die Ungleichheit der Moränen-Entfa l tung der be iden großen Täler wäre 

nicht so sehr interessant , wenn ihre Eisenden von e inander stets oder zumeist 
getrennt gewesen wären. Es mußten a b e r bei Zwieselstein die beiden großen 
Eisströme im jungstadialen (D/g)-Hochstand und wei te r bis etwa gegen Ende 
des Daun mi te inander vereinigt gewesen sein, und sie muß ten einander beein
flußt haben. Wahrscheinlich glichen sich de r Eisüberschuß des Venter Tales und 
der Unterschuß des Gurg le r Tales bei Zwieselstein s tets aus, ohne daß die Rück-

3 ) M i t d e n B e o b a c h t u n g e n d e s V e r f a s s e r s s t i m m e n w e i t g e h e n d H . HANKE'S F e s t 
s t e l l u n g e n i n L i t . 1 ) S . 1 9 4 ü b e r e i n : D o c h m u ß d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , d a ß 
d i e s e N e u e i n t e i l u n g — g e m e i n t i s t d i e A u f g l i e d e r u n g d e s f r ü h e r e n G s c h n i t z - S t a d i u m s 
i n G s c h n i t z I u n d II ( A n m e r k u n g d e s V e r f . ) — n u r f ü r d i e a l t e n G l e t s c h e r s t ä n d e d e r 
K a r e u n d k l e i n e r e n S e i t e n t ä l e r a n w e n d b a r s e i n d ü r f t e . B e i d e n g r o ß e n H a u p t g l e t 
s c h e r n w e r d e n s i ch S c h n e e g r e n z s c h w a n k u n g e n um 100—200 m k a u m i n e n t s c h e i d e n 
d e r W e i s e a u s w i r k e n . " 

H i e r w u r d e v e r s u c h t , die U r s a c h e n der so u n g l e i c h e n R e a k t i o n e n der K l e i n - und 
G r o ß g l e t s c h e r e t w a s s c h ä r f e r zu u m r e i ß e n . Ferner d ü r f t e n die S c h n e e g r e n z e - S c h w a n 
k u n g e n , die von den G r o ß g l e t s c h e r n n i c h t oder doch nur d ü r f t i g r e g i s t r i e r t w e r d e n , 
n i c h t nur 100—200 m, s o n d e r n — wenn auch nur i n s e l t e n e n F ä l l e n — bis zu 300 
b i s 400 m b e t r a g e n . 
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Wirkung beide Haupttalgletscher gleichmäßig und weit talauf erfaßte. Mög
licherweise verl iefen infolge der S tauung durch den fast stets mächtigeren r e a k 
t ionsträgen Vente r Haupttalgletscher die Ufer ränder von den nördlichen h ie r 
e rwähn ten Ufermoränen des Gurgler Tales bis über Zwieselstein längere Zeit 
waagrecht oder äußerst flach absteigend. Zu Ende der Vergletscherung der 
Haupt tä le r m a g der Venter Gletscher bei und SO Zwieselstein noch eine A u s 
buchtung in das vom Gurgler Haupt ta lgle tscher verlassene un te r s t e Gurgler Tal 
besessen haben. 

H . HANKE e r w ä h n t eine Ufermoräne W Zwieselstein in 1919 m Höhe bei de r 
Gaislacher Alm. Auch die „Alpen im Eiszei tal ter" nehmen ein derar t ig s t a rkes 
Niedersteigen der Oberfläche dieser Haupttalgletscher an. Das Gletscherprofil 
von Vent ergibt bei einer Gletscherbreite von ca. 3 km und e iner Eisdecke von 
ca. 1 050 000 m 2 . Das Profil von Zwieselstein besitzt eine Eismächtigkeit von 
ca. 500 m, eine Gletscherbreite von ca. 2200 m, aber nur einen Querschnitt von 
ca. 460 000 m 2 ; die starke Profi lverr ingerung ist durch den mächtigen R u n d 
buckel-Riegel des Hohen Nachtberges (P. 1862) verursacht. Auch wenn man d e m 
Gletscher ähnlich wie Flüssigkeiten in engen u n d weiten Röhren ein rascheres 
Durchgleiten dieser Enge zubilligt, so müssen doch an diesem Riegel mächtige 
S tauungen aufgetre ten sein. Die Minderung des Gletscherquerschnit tes von Vent 
bis Zwieselstein auf mehr als die Hälfte he rab erscheint im Vergleich mit a n 
deren derar t igen großen Gletschern, vor al lem im Vergleich mit dem Längs 
profil solcher Eisströme, e twas zu schnell auf verhäl tn ismäßig kurzer Strecke, 
und sie ist vor allem für die mi t dem Gurgler Haupttalgletscher gemeinsamen 
Hochstände nicht wahrscheinlich. 

Verf. konnte diesen mächtigen Rundhöcker-Riegel nur von fern besichtigen. 
Es scheint, daß in Übere ins t immung mit H. HANKE wie mit der geologischen 
Kar t e (5) hier gewaltige b lanke Eisschliffe vorliegen, daß wesentliche Moränen
vorkommen auf eine schmale Zone S der Gaislacher Alpe beschränkt sind. Viel
leicht darf m a n diese Moränen mit den mi t t l e ren oder tieferen, vielleicht mi t 
den tiefsten Ufermoränen O Gurgl verbinden. Mit den höheren und höchsten 
jungstadialen Ufermoränen des Gurgler oder Vente r Tales k a n n man den engen 
Querschnitt der Gaislacher Alpe bzw. von Zwieselstein nicht gut vereinigen. 

Somit haben die jüngststadialen Talgletscher des Venter- und Gurgler Tales 
gemäß den mächtigen Gletscherprofilen bei Vent und Gurgl mindest bis in die 
Engtä ler SW bzw. SO-S Zwieselstein herabgereicht . Mißt m a n von den h in te r 
sten Gra ten der Umrahmung her die Längen dieser Talgletscher, so erhläl t m a n : 

für den D/e-d-Gletscher des Venter Tales mindestens e twa 28 km; 
für den D/e-d-Gletscher des Gurgler Tales mindestens e twa 15 km. 

Fast wahrscheinlicher aber haben sich die jungstadialen Talgletscher bei Zwie 
selstein vereinigt und sind als ein Ötztaler Gletscher etwa bis Sölden geflossen. 
Bis Sölden h in erhäl t man 

für den D/(e)-d-Gletscher des Venter Tales eine maximale Länge von e t w a 
32 km; 

für den D/(e)-d-Gletscher des Gurgler Tales eine maximale Länge von e t w a 
20 km. 

Diese Längen scheinen für jüngste Stadialgletscher enorm. Es ist reizvoll 
und aufschlußreich, hierzu andere Vergleichsgebiete heranzuziehen. 

Unter schuttreichen Karwänden , in kleinen Karen mit ger inger heut iger 
Vergletscherung, in Karen, die n u r in den 1850er Jahren oder während der 
f rührezenten Maximals tände der Gletscher von Eis und F i rn bedeckt waren , 
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liegen öfter unmi t te lbar oder fast unmi t t e lba r vor den rezenten und frührezen
ten Moränen weitere Aufschüttungen, die wohl zu den stadialen Moränen über
leiten, morphologisch aber oder nur bei grober Berücksichtigung des Pflanzen-
wuchses nicht scharf abgrenzbar sind 4 ) . 

Beispiele: Kar zwischen GrünsteLn-Sonnspitz (Mieminger Kette) u. a. o. 
In K a r e n und Hochtälern mit mäß ige r bis bedeutender heut iger Verglet

scherung, mi t mäßig hoch gelegenen Talsohlen und Guns tbedingungen des Zu
sammenstaues mehre re r Seitengletscher schieben sich zwischen die rezent-früh
rezenten Wal lgruppen und die inners ten Moränen meist morphologisch wie 
glazialgeologisch deutlich erkennbare wallfreie Zwischenräume. Diese Lücken 
bet ragen meist einige Zehner oder auch Hunder te m. Die Entfernung der jüng
sten, inners ten Stadien von den h in te r s ten K a r w ä n d e n kann hierbei einige 
100 m (150—250 m bis e twa 1000—2000 m) betragen. E ine sehr große Anzahl der
ar t iger Vorkommen könn te hier nähe r bezeichnet werden , und der Großtei l der 
Moränenwäl le paßt gut zur Schneegrenze-Depression des Original-Egesensta-
dium von H. KINZL (10) im Zent ra l -S tubai (Schneegrenze-Senkung = 100—120 m 
un te r heute). 

Viele Alpentäler s ind talaus von den heutigen Gletschern und ih ren jungen 
Aufschüt tungen von seitlichen Schuttkegeln erfüllt, oder sie besitzen sehr steile 
Trogwände oder Schluchtstrecken mi t s ta rken t ransport fähigen Bächen im Tal
grund. Das Fehlen von Moränen, besonders Wal lmoränen kann h ier nicht ir
gendwie ausgewerte t werden. 

Manche Gebirgsgruppen bieten ausgedehnte ebene oder nur mäßig geneigte 
Felsflächen, meist Rundhöckerzonen absei ts der Hauptbäche. Hier e inmal aufge
schüttete Moränen, besonders auch Moränenwäl le m ü ß t e n meist auch erhalten 
bleiben. Die bei der t a laus vorgenommenen Prüfung der wallfreien Talgründe 
und Gesimse festgestellten ersten Wal lmoränen konn ten auch zumeist mit Si
cherheit als jüngste, inners te Stadien angesprochen werden . Dabei ergaben sich 
folgende Abstände von den Gletschergraten oder den entlegensten K a r u m r a h 
mungen bis zu diesen inners ten Moränenwäl len: 

Mieminger K e t t e (N-Seite): 2 —3 k m 
H örk a r (Hohe Tauern S Bad Gastein): 4,5 k m 
Gössnitztal (zw. Glockner- u n d Schober-Gruppe:) 5,5—6,5 k m 
Langen-Tal S Ranalt , Zent ra l -Stubai : 6 k m 

(hier schließt unmi t te lbar oder doch sehr nahe benachbar t die kleine, aber wall
reiche Moränenlandschaft mit dem Original -Daunwal l , dem Daun-Stad ium der 
„Alpen im Eiszeitalter" nach N zu an). 

Maure r -Ta l (S-Abfall der Venediger Gruppe): 8—8,5 k m 
Isel-Tal (S-Abfall der Venediger Gruppe) : 9—9,5 k m 
Frossnitz-Tal (SO-Abfall der Venediger Gruppe): 11 km 
Tauern -Ta l (O-Abfall der Venediger Gruppe): mindestens 18—viell. 20 km 
Elend-Malta-Tal (östliche Hohe Tauern) : „ 20—viell . 28 km. 

Die detai l l ierten S tud ien zu dieser Tabelle sind in den Li tera turhinweisen 
angeführt , n u r die Untersuchung des Gössnitz-Tales ist noch nicht veröffentlicht. 
Die Aufstel lung zeigt, daß die großen jungstadialen Talgletscher von Vent und 
Gurgl durchaus nicht völlig vereinzelt dastehen, mögen sie auch — zusammen 
mit dem Elend-Mal ta-Tal — in den Ostalpen oder sogar in den ganzen Alpen 
einen Rekord halten. 

4 ) R . BESCHEL'S S t u d i e n (9) g e b e n a u c h h i e r n o c h H o f f n u n g e n a u f s c h ä r f e r e T r e n n u n g . 
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Höhere Ufermoränen über der Gaislacher Alpe konnte der Verf. aus der 
Fe rne nicht ermit te ln . Vielleicht w u r d e n sie als Rundbuckel mit dünne r Moräne 
übersehen, vielleicht fehlen sie ganz oder sie w u r d e n zerstört. Gerade der mäch
tige Eiszufluß des Venter Tales k a n n durch längere Stadialphasen die allmählich 
anste igenden Abhänge zwischen dem Hohen Nachtberg und den Örtlichkeiten 
Kolben—Haiden—Plötzen—Gaislacherkogel—Ostgrat bedeckt haben. Nach sei
nem Niedersinken können Ufermoränen durch Bergsturz + Gletschervorstöße 
eben von diesem Ostgrat her vernichtet oder überschüt te t worden sein. Es lie
gen h ier und NO dieses Kogels tief herab zahlreiche, auch von H. HANKE e r 
wähn te , Moränen. Diese sind auße rdem interessante Hinweise dafür, daß hier, 
im Windschatten der nach NW zu vorgelagerten Berge, scheinbar freie ungün
stige Hochflächen und Abhänge nicht oder nicht annähernd so der Ausblasung 
ausgesetzt waren wie die Windhaide NO von Gurgl . 

Es ist möglich, daß der größte jungstadiale oder D/g-Gletscher (maximales 
Gschnitz) noch mit einigen 100 m Eisdecke den Hohen Nachtberg überschrit t , 
und daß dieser Gletscher erst mehr oder weniger weit N des Söldener Beckens 
endete . Diesbezüglich wird im Sommer 1952 die nähe re und wei te re Umgebung 
von Zwieselstein, Hoher Nachtberg, Sölden usw. noch untersucht werden. Es 
wird hierbei auch geprüft werden, ob das eigenart ige Verschwinden der hohen 
Ufermoränen NO Poschach (N Schwarzen- und Weißenbach) bzw. das auffal
lende Tieferrücken der nördlichsten Wälle nicht vielleicht auf eine großzügige 
Absi tzung zurückzuführen ist. Auch das Heranreichen der jungstadialen Morä
nen an die al tstadialen Spuren (Schiern-Vorstöße) wi rd noch zu überprüfen sein. 

A b s c h l i e ß e n d h a b e i ch f ü r d i e g r o ß z ü g i g e l e i h w e i s e Ü b e r l a s s u n g v o n e i n s c h l ä g i g e r 
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Eiszeitlicher „Kissenboden" im südlichen Oberrheintal 
Von Elisabeth S c h m i d, F re iburg i. Br. Mit 4 Abb. 

In einer kurzen Mittei lung ha t die Verfasserin die im Herbs t 1944 durch 
Robert LAIS und sie selbst gemachte Entdeckung eigentümlicher Frostboden
bi ldungen im Löß bei Riegel am Kaisers tuhl b e k a n n t gegeben (E. SCHMID 1947). 
Der folgende Aufsatz legt dazu Einzelheiten und Bilder vor. 

Durch einen „Panzergraben", der westlich von Riegel rechtwinkelig zum 
Gebirgsfuß nach Norden führte, konn te über m e h r e r e hunder t Meter hin der 
Aufbau der obersten 3 m der Ebene beobachtet werden. Kurz vor dem nörd
lichen Abschluß des Grabens, wo sich das Gelände entlang einer langen Kan te 
um übe r 1 m nach Norden hin absenkt, war auch seine Sohle tiefer in den Unter 
grund gelegt worden. Dies ermöglichte den Einblick in das Liegende des vom 
Graben durchschnit tenen Lößes: Es ist unve rwi t t e r t e r Rheinkies, über dem fei
ner Sand liegt. Dieser bildet im tieferen Gelände die Oberfläche. In der süd
wär t s anschließenden höheren Ebene geht der F lußsand in Flugsand, Sandlöß 
und Löß über — teils durch allmähliche Verk le inerung des Korns , teils in der 
Weise, daß dem Löß lang ausgedehnte, aber n u r ein bis mehre re Millimeter 
mächtige Bänder feinen Sandes eingeschaltet sind. Diese werden nach oben im
mer sel tener und fallen in den obersten 1,50 m ganz aus. 

A b b . 1. D u r c h S a n d l a g e n e r k e n n b a r e V - u n d W - f ö r m i g e S t r u k t u r e n i m L ö ß . 

Aber auch in der horizontalen Ausdehnung sind die Verhäl tnisse nicht ein
heitlich. Mit wachsendem Abstand von der Geländekante ver r inger t sich die 
Zahl der eingeschalteten Flugsandlagen, bis sie von etwa 1 5 0 m an südwär ts 
ganz verschwinden. Von hier an nach Norden ver laufen die wenigen Sandbänd-
chen zunächst gerade und horizontal, dann wölben sie sich zu kurzen, niedrigen 
Bögen auf, die in scharfen Winkeln ane inander stoßen. Näher am Rand zur 
Senke, wo sich die Sandstreifen immer zahlreicher einschalten, wölben sie sich 
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s tärker auf und überschieben sich, sodaß V- und W-förmige Figuren ents tehen 
(Abb. 1). Hier verlaufen die Streifen paral lel . Im Bereich der flachen Bögen h in
gegen, wo auch die ver t ikalen Abstände zwischen ihnen größer sind, entsprechen 
die Spitzen und Aufwölbungen der einzelnen Bändchen einander nicht. Die 
Größe der Bögen ist sehr verschieden. Sie wechselt auf einer Strecke von 5 m 
bei 14 Bögen zwischen 12 und 72 cm Länge, wobei die extremen Wer te selten 
erreicht werden. 

Den Beweis, daß die Deckschichten des Schotters wirklich aus Löß mi t F lug
sandbändern aufgebaut sind, erbrachte die Schlämmanalyse nach KOPECKY-
KRAUS, deren Zahlenwer te in die folgende Tabelle e ingetragen sind: 

N r . 
T i e f e 

m 1 ) 
< 0,01 

1 1,25 29,2 
2 1,60 24,6 
3 1,95 19,2 
4 2,35 15,4 
5 S 2> 10,4 
6 W a > 7,0 

») T i e f e 

C a C O a 

58,0 
61,2 
63,8 
34,0 
25,0 

6,2 

8,4 
11,6 
15,2 
39,8 
34,2 
25,0 

4.4 
2,6 
1,8 

10,8 
30,4 
61,8 

40,8 
40.8 
39,1 
35,1 
37,6 
35,7 

2 ) F l u g s a n d i m t i e f e n , g e s c h i c h t e t e n L ö ß 
3 ) a u s d e n W - f ö r m i g e n S a n d s t r e i f e n . 

Der hohe, fast '2I-A der Gesamtprobe ausmachende Wer t der Frakt ion 0,01 bis 
0,05 m m 0 in den oberen drei P roben ist typisch für Löß, während in der 
4 . Probe die nahezu gleichen Werte der 2. und 3 . Frakt ion , die zusammen e twa 
3 / 4 der Menge umschließen, Sandlöß anzeigen. Die P r o b e S enthält die für F lug
sand typische Korngrößenver te i lung. In der 6. P robe hingegen weist der hohe 
Antei l der Korngrößen von 0,1—2 m m 0 in den W-förmigen Sandlagen auf die 
unmi t te lbare Nähe des Ausblasungsbereiches hin. 
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A b b . 3. G r a b e n w a n d i m L ö ß b e i R i e g e l . Ü b e r d e r d u r c h f e i n e n S a n d e r k e n n b a r e n 
B o g e n l i n i e i s t e i n e H ö h l u n g a u s g e g r a b e n , w e l c h e d i e „ K i s s e n " f re i l e g t . 

Flachbogige Bildungen im Löß des Oberrhe in ta ls waren schon von Achen-
heim bekannt (Abb. 2). WERNERT (1936) deu te te sie als Solifluxionserscheinung. 
Die dünnen Sandbogen in de r Lößwand des Riegeler Grabens lockten, sie ein 
Stück weit freizulegen, um den Verlauf der vermute ten Wülste , die so s t a rk 
wechselnde Durchmesser haben, in der Abhängigkei t von der Geländegestal t zu 
erkennen. Mit Kelle und Spachtel schnitten R. LAIS und die Verfasserin ein 
nahezu 0,5 m hohes und tiefes Fenster in übe r 1 m Breite aus der Wand heraus . 
Damit gewannen wir Platz, u m von oben h e r die die Bögen kennzeichnende 
Sandlage vorsichtig freizuschaben. Es formten sich aber u n t e r den Spachteln 
s ta t t der erhofften Rippen Kissen heraus, die in Geraden und Spitzen vielseitig 
aneinander s t ießen (Abb. 3). Schließlich lag Pols ter neben Polster , deren Wöl
bungen jeweils n u r sehr dünn von Sand überdeckt waren. In den tiefen Kan ten 
aber hat te sich der Sand m e h r e r e Zent imeter hoch angesammelt . Die maßs t äb 
liche Zeichnung der Aufsicht auf diese Polsterfläche läßt ih ren polygonalen Bau 
deutlich e rkennen (Abb. 4). Nun klär t sich auch der s tarke Wechsel in der Länge 

A b b . 4. D i e p o l y g o n e B e g r e n z u n g d e r „ K i s s e n " 1 : 10 c m . 

6 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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der Bögen: die Grabenwand durchschneidet nicht Wülste, sondern vielkant ige 
Kissen an verschiedenen Stellen. 

Die Erdkissen im Löß deute ten wir zunächst als Thufur nach der Arbei t von 
TROLL ( 1 9 4 4 ) . Doch diese Ansicht läßt sich nicht aufrecht erhalten, da beim 
Thufur die Hügelchen durch ebene Zwischenräume ge t renn t sind. Es hande l t 
sich vie lmehr um einen Polygonboden, wie ihn HÖGBOM ( 1 9 1 0 ) als Typus II be
zeichnet hat . In seiner systematischen Besprechung der Bodenformen auf Spitz
bergen schlägt MEINARDUS ( 1 9 1 2 ) vor, die Bezeichnung „Polygonboden" n u r auf 
den Typus II von HÖGBOM anzuwenden, also n u r von Polygonboden zu sprechen, 
„wenn homogenes Mater ial durch ein Netz von Kontrakt ionsl inien zerlegt ist". 
Liegt unhomogenes Mater ia l vor (Typus I von HÖGBOM), dann will MEINARDUS 
nur die Bezeichnung „St rukturboden" angewendet wissen. 

Unter den von SAPPER ( 1 9 1 2 ) veröffentlichten Bildern von Bodenformen Spitz
bergens w i rk t Abb. 11 wie eine Auswei tung der von uns freigelegten Fläche im 
Löß von Riegel. Demnach könn te der für die Erscheinungen in Spitzbergen ein
geführte Ausdruck „Polygonboden" durchaus für unsere Riegeler Bi ldungen 
übernommen werden. Wir wählen t ro tzdem den Namen „Kissenboden", weil 
seine besondere Art, nämlich die geringen Dimensionen der polsterart igen Auf
wölbungen, damit klar hervor t r i t t . 

Alle Beobachter der Böden von Spi tzbergen weisen darauf hin, daß neben 
der Austrocknung auch Regelationsprozesse für die Bi ldung der g e w ö l b t e n 
Polygone verantwort l ich sind. Unsere Riegeler Profilwand bestätigt dies; denn 
die Kissenböden gehören zeitlich in die Per iode der Lößsedimentation, d. h. also 
in ein kal tes Klima (zuletzt: WEIDENBACH 1 9 5 2 ) . Sie formten sich jeweils auf der 
Oberfläche der Ebene im Wechsel von Tauen und Gefrieren im Eiszeitsommer. 
Daraus eine Jahreszählung zu erhalten, ist jedoch unmöglich; denn die aus der 
nördlich anschließenden Senke erfolgte dünne Sandüberwehung war sicher in 
jedem J a h r verschieden. Das kann schon aus der Tatsache geschlossen werden, 
daß die Sandlagen nach oben seltener eingeschaltet sind und schließlich ganz 
ausfallen. Die Kissenböden bildeten sich also s i c h t b a r in der ersten Hälfte 
der Lößsedimentation, d. h. in der Vorstoßphase der Vereisung (WEIDENBACH 1 9 5 2 ) . 

Die Möglichkeit zur Bi ldung der Kissenböden muß u. a. auch mit der Nähe 
der Senke zusammenhängen; denn in größerem Abstand von der Geländekante 
liegen, wie oben geschildert, die Sandstreifen gerade und horizontal. Unmi t t e l 
bar neben der Kante aber waren die Bodenbewegungen so stark, daß sich die 
Kissen fal teten und überschoben. Diese Verwürgungen zeigen, daß die K a n t e 
nicht durch Erosion n a c h der Lößsedimentat ion ents tand, wie es für al le an
deren Gräben im nördlichen Kaisers tuhlvor land erwiesen ist (LAIS 1934 ) . Hin
gegen befand sich hier — zumindest in der Anfangszeit — eine immer wieder 
von Wasser durchflossene Senke, neben welcher der Löß sedimentier t worden ist. 

Kissenböden sind während der Lößsedimentat ion sicher keine Seltenheit ge
wesen. Die Achenheimer Bögen gehören hierher . Ferner zeichneten sich west 
lich von Endingen, also 4 k m von Riegel entfernt , an der Basis des dort ausge
hobenen „Panzergrabens" ebenfalls nach oben gewölbte Linien ab. Aber s ta t t 
durch Sand waren sie durch dünne, bräunl iche Lößbänder mi t zahlreichen W u r -
zelröhrchen kenntlich. Auf den Kissen wuchsen also niedrigwurzelnde Pflanzen, 
die eine leichte Bodenbi ldung verursachten. Durch die Ungunst der äußeren 
Verhältnisse konnten an dieser Stelle ke ine weiteren Einzelheiten ermi t te l t 
werden. Aber auch in anderen , auf horizontalen Flächen abgelagerten Lößkör
pern sind derar t ige Kissenböden zu e rwar ten . Sie können jedoch nur dor t er-
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kannt werden, wo auf ih re r Oberfläche Sandlagen oder dünne Bodenbildungen 
ihre Formen sichtbar machen. 

Solche günst igen Verhäl tnisse im Löß bei Riegel ermöglichten es, durch eine 
kleine Ausgrabung einen Einblick in die Gestal t der Lößoberfläche während der 
Eiszeit zu gewinnen: Über eine größere Fläche h inweg brei tete sich eine beson
dere Ar t von Polygonboden aus, welche den Namen Kissenboden erha l ten hat. 
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Elephas meridionalis NESTI aus den altpleistozänen 
Goldshöfer Sanden bei Aalen (Württemberg) 

Von Kar l Dietrich A d a m , S tu t tga r t 

Mit 3 Abbi ldungen und 2 Tabel len im Text 

Mitteleuropa, das Gebiet des einstigen Deutschen Reiches, ist klassisches 
Land für die Erforschung di luvialer Elefanten. Ungezählt sind die Reste des 
Mammut (Elephas primigenius BLUMENBACH), und auch Steppenelefant (Elephas 
trogontherii POHLIG) und Waldelefant (Elephas antiquus FALCONER) haben reiche 
Dokumentat ion im heimischen Boden hinterlassen. Die Ahnform dieser Ar ten , 
der Südelefant (Elephas meridionalis NESTI), ist dagegen äußers t selten und 
meist nur in spärlichen Molarenresten nachweisbar. 

Die Bergung eines nahezu vollständigen Unterkiefers dieses Elefanten in 
den Goldshöfer Sanden bei Aalen hä t t e demnach schon längst wissenschaftliche 
Bekanntgabe verdient , doch gebot die Hoffnung auf weitere Funde einstweiliges 
Abwar ten (E. HENNIG 1952 , S. 1 2 7 — 1 2 8 ) . Leider wurde aber das wei tgespannte 
Hoffen, das berei ts einen „Suevanthropus" (E. HENNIG 1952 , S. 1 2 8 ) als „ältesten 
deutschen Menschenrest" (G. WAGNER, 1937 , S. XXXI) aus der Taufe heben ließ, 
enttäuscht, und so soll, einem Wunsche von Her rn Prof. Dr. E. HENNIG (Tübingen) 
entsprechend, im folgenden das Ergebnis der eingehenden Untersuchung des 
Aalener Elephas-Unterkiefers vorgelegt werden. Dank schulde ich außer dem 
Vorgenannten den Herren Prof. Dr. R. DEHM (Tübingen / jetzt München) u n d 
Prof. Dr. O. H. SCHINDEWOLF (Tübingen) für die bereitwillige Über lassung des 
wertvol len Objekts zur Bearbe i tung und Veröffentlichung. 

Dieses ist, wie auch das prachtvolle Breitst irnelch-Geweih, die beiden Un te r 
kieferhälften von Equus süssenbornensis und einige weitere Funde aus dersel
ben Lagers tä t te (E. HENNIG 1 9 5 2 , S. 1 2 9 — 1 3 6 ) , der jahrelangen Grubenüber 
wachung durch H e r r n Dr. H. PÄHL (Aalen / jetzt Ehingen) zu verdanken , der als 
Schüler E. HENNIG'S 1 9 2 4 über „Die Goldshöfer Sande und die Höhensande de r 
Ostalb" promovier te . Nach seinen ausführlichen brieflichen Mittei lungen, für 
die hier öffentlich Dank gesagt sei, wurde der Elephas-Unterkiefer in der Grube 
„MERZ" auf der Höhe nordöstlich Aalen — nördlich vom Hirschbachtal — ge 
funden (s. Topographische K a r t e 1 : 2 5 0 0 0 / 7 1 2 6 Aalen). Ers te E r w ä h n u n g 
gibt E. HENNIG im Zugangsverzeichnis der Sammlung des Geologisch-paläonto
logischen Inst i tu ts der Universi tät Tübingen für die Jahre 1 9 2 6 / 2 7 : „Großer U n 
terkiefer (vollständig) von Elephas antiquus var . trogontherii aus Goldshöfer 
Sand bei Aalen (gesch. Dr. PÄHL)" ( 1 9 2 7 , S. XXIX). Da ich anläßlich meiner S t u 
dien über das Backzahngebiß der pleistozänen Waldelefanten zu der Auffassung 
gelangte, daß die von W. SOERGEL publizierten Belege von Elephas antiquus 
trogontherii und Elephas trogontherii antiquus zu Elephas antiquus zu stellen, 
diese beiden Un te ra r t en also wegen subjektiver Synonymie zu streichen s ind 
(K. D. ADAM 1 9 4 8 , S. 5 — 1 5 ) , w a r es obige —• vermutl ich von W. SOERGEL (bis 
1 9 2 6 in Tübingen) akzeptierte—• Ers tbes t immung, die mich 1 9 4 9 zu einer Über 
prüfung am Objekt veranlaßte . Das hierbei gewonnene Ergebnis konn te bere i ts 
in mehreren Arbei ten verwer te t werden (E. HENNIG 1 9 5 2 ; K D. ADAM 1 9 5 2 ; 
R. WAGNER 1 9 5 2 ) . 
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Da bei den fossilen Elefanten das Backzahngebiß die wichtigsten Best im
mungskr i te r ien abgibt, sei zunächst dieses besprochen (s. Abb. 1); die ange
w a n d t e Methodik fand in einer f rüheren Arbei t Darlegung (K. D. ADAM 1 9 4 8 , 
S . 5 9 — 6 4 ) . Vorhanden sind in d e m un te r Nr. Ma 1 0 2 4 / 1 im Geologisch-paläonto
logischen Inst i tut der Universi tät Tübingen v e r w a h r t e n Unterkiefer die beiden 
le tz ten Molaren — Ms dex. und sin. — mit e ine r jeweiligen Lamellenformel 
von e twa °°llx. Genaue Fests te l lung wird durch proximale ( = hintere) Zement
umhül lung und Knochenbedeckung verhindert . Die metrischen Verhältnisse sind 
— in Millimeter — für: 

B a c k z a h n l ä n g e d e x . 275 s i n . 285 
K a u f l ä c h e n l ä n g e d e x . 230 s i n . 240 
L a m e l l e n b r e i t e d e x . 98 ( I V ) s i n . 96 ( I V ) 

d e x . 101 (V) s i n . 98 (V) 
d e x . 94 (VI ) s in . 93 ( V I ) 

K r o n e n h ö h e n i c h t f e s t s t e l l b a r ( in s i t u ) 

Der Längen-Lamellen-Quot ient — L.L.Q.— läßt sich nach Kauflächenmaßen wie 
folgt berechnen: 

d e x . 
174 ( I I I — I X ) : 7,0 = 24,86 
132 ( I V — V I I I ) : 5,0 = 26,40 
M i t t e l = 25,63 
s i n . 
173 ( I I I — I X ) : 7,0 = 24,71 
129 ( I V — V I I I ) : 5,0 = 25,80 
M i t t e l = 25,26 

Das Dezimeter-Lamel len-Interval l — D.L.I. — ergibt dementsprechend: 
d e x . 
700 : 174 = 4,02 
500 : 132 - 3 , 7 9 
M i t t e l = 3,90 
s i n . 
700 : 173 - 4,05 
500 : 129 = 3,88 
M i t t e l = 3,96 

Bei diesen Wer ten ist al lerdings — zumal Unterk iefermolaren vorliegen —• 
der Abkauungsgrad zu berücksichtigen. Dieser ist, wie schon aus dem distalen 
( = vorderen) Lamellenver lust hervorgeht , schon wei t fortgeschritten und zeigt 
folgendes Bild: 

a n g e k a u t e L a m e l l e n d e x . I — X s i n . I — X 
v o l l s t ä n d i g e S c h m e l z f l g . d e x . I V — V I s i n . I V — V I 
v e r s c h m o l z e n e L a m e l l e n d e x . I—-II I s i n . I — I I I 

Es darf demnach eine gewisse E rhöhung des L.L.Q. bzw. Erniedr igung des D.L.I. 
der s ta t tgehabten Abrasion zugeschrieben werden . In gleichem Sinne wirkt sich 
fe rner aus, daß der Berechnung der Quotienten nicht die Gesamtlängen, sondern 
aus technischen Gründen auf de r Kaufläche gemessene Teilstrecken zugrunde 
gelegt sind. Dies änder t jedoch nichts an der abseit igen Stel lung des vorliegen
den Gebisses gegenüber dem des Elephas trogontherii und Elephas antiquus. 
Vergleichbar sind die obigen Wer te —auch nach möglicher Redukt ion des L.L.Q. 
auf 2 2 oder 2 3 —• einzig mit denen des typischen Elephas meridionalis aus dem 
Villafranchiano Ital iens und Südfrankreichs (s. Tab . 1). 

Entsprechendes ergibt auch der Versuch e iner Ergänzung der Lamellenfor
mel . Da d°r durch Abkauung bedingte Lamel lenver lus t ohne Freilegung der 
Wurzelpar t ie am Objekt nicht zu ermit teln ist, sei dessen Berechnung in An
l ehnung an W- SOERGEL durchgeführt (1918 , S. 3 0 — 3 1 ) . Berechnungsgrundlage 
bilden das für Elefanten der meridionalis-trogontherii-Reihe durchschnittliche 
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T a b e l l e 1. 

Elephas meridionalis Elephas trogontherii E l e p h a s antiquus 
N e u f u n d A . B . C. 

a. b . c. 
b . 1 e . b . 1 c. 

XI—2 
1. co l l x x l l x — x l 4 x (15) 13,2 x l 6 x — x 2 1 x — ( x l 4 x ) — x l 6 x 16,5 

275 285 
2. e r g ä n z t 230—320 263,0 293—362 — 243—(310) 262,5 

300—320 

3. 101 98 7 0 — 1 1 1 86,5 64—108 83,0 6 1 — 80 69,9 
25,6 25,3 

4. r e d u z i e r t (14,4) 17,3—24,6 19,8 14,0—19,5 16,2 17,6—19,6 18,3 
22,0—23,0 

G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e r U n t e r k i e f e r - M 3 v o n Elephas meridionalis ( A a l e n ) z u e n t 
s p r e c h e n d e n M o l a r e n v o n Elephas meridionalis ( V a l d ' A r n o ) , Elephas trogontherii 
( M o s b a c h u n d S ü ß e n b o r n ) u n d Elephas antiquus ( M a u e r u n d M o s b a c h ) . M a ß e in 
M i l l i m e t e r . 
A . n a c h H . POHLIG 1888 S . 2 1 5 — 2 2 3 ; 1891 S . 310—311 A n m . 1; 

W . SOERGEL 1914 S . 84, S . 89, S . 90 ; 1921 S . 34. 
B . n a c h W . SOERGEL 1913 T a b . 7 ; 1921 S . 34, S . 55 . 
C. n a c h W . SOERGEL 1913 T a b . 7; 1914 S . 77—78, S . 84 , S . 89, S . 90 ; 1921 S . 34. 
a. E i n z e l w e r t e , b . M i n i m a l - M a x i m a l - W e r t e , c . D u r c h s c h n i t t s w e r t e . 
1. L a m e l l e n f o r m e l , 2. B a c k z a h n l ä n g e , 3. L a m e l l e n b r e i t e , 4. L ä n g e n - L a m e l l e n - Q u o t i e n t . 

Längenmaß letzter Unterkiefermolaren mi t etwa 300 m m und der auf 22 bzw. 23 
reduzier te L.L.Q. des vorliegenden Objekts. Letz terer besagt ja, daß einer 
Schmelzfigur samt zugehörendem Zement in terval l eine mitt lere Länge von 
22 m m bzw. 23 mm zukommt; folglich besaß der auf 300 m m Länge veranschlagte 
Backzahn soviel Lamellen, als 22 bzw. 23 dar in en tha l ten sind, wobei die Talone 
normalerweise als ha lbe Lamellen, bei besonders kräft iger Ausbi ldung voll 
gewer te t werden: 

L . L . Q . ( r e d u z i e r t ) 22,0 
L a m e l l e n z a h l 300 : 22,0 
L a m e l l e n f o r m e l ( e r g ä n z t ) x ! 1 2 x 
L . L . Q . ( r e d u z i e r t ) 23,0 
L a m e l l e n z a h l 300 : 23,0 • 
L a m e l l e n f o r m e l ( e r g ä n z t ) x l 2 x 

Dieses Resultat dürf te den Gegebenhei ten gerecht werden, doch sei dieselbe 
Berechnung auch noch mit dem für letzte Unterkiefermolaren des Elephas 
meridionalis nach W. SOERGEL 320 m m bet ragenden maximalen Längenmaß 
durchgeführt (1914, S. 84), um den meridionaloiden Charakter der Lamel len
formel zu erhär ten: 

L . L . Q . ( r e d u z i e r t ) 22,0 
L a m e l l e n z a h l 320 : 22,0 
L a m e l l e n f o r m e l ( e r g ä n z t ) x ! 1 3 x 
L . L . Q . ( r e d u z i e r t ) 23,0 
L a m e l l e n z a h l 320 : 23,0 = 
L a m e l l e n f o r m e l ( e r g ä n z t ) x l 3 x 

Sicherung und Bestä t igung findet obiges Ergebnis in den wei te ren Kenn
malen, welche durch die den Innenbau freilegende Abrasion auf der Kaufläche 
in Erscheinung treten. Diese ist langoval, erreicht mi t rund 100 m m beträcht
liche Brei te und wird durch die großen, tief ausgekolkten Zement in terval le 
zwischen den regelmäßig angeordneten Schmelzfiguren belebt. Das Einfallen 
der Lamel len von der Kaufläche als Bezugsbasis .ist steil distal gerichtet und 
beträgt in Kauflächenmitte e twa 55°. 

13,6 

13,0 

14,5 

13.9 
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Die Form der vollständigen Schmelzfiguren ist — die Lamel len IV und V 
zeigen dies deutlich — rhombisch mi t sehr s t a rke r distaler und proximaler 
Medianzacke, bedingt durch kräftiges Heraus t r e t en der Schmelzrücken. Diese 
ziehen von der basalen Schmelzbrücke — zwischen den tief n iedergekauten 
Lamel len II und III als Medianfusion sichtbar — hoch, scheinen jedoch akra l -
wär t s beidseitig rasch auszuflachen, wie Lamel le VI vermuten läßt. Mit der hier 
fehlenden Mediandilatat ion verschwindet zugleich die Rhombenform des La
mellenquerschni t ts , der nun bandförmig erscheint. 

Die Ar t der Verschmelzung der Teilstücke zu vollständigen Schmelzfiguren 
ist aus dem Verha l ten der Lamellen VII bis X zu erschließen. Zunächst werden 
bei Lamel le X die akrals ten Pa r t i en der gemäß ihre r proximalen Stel lung ver
schmäler ten Lamel le von der Abrasion erfaßt; wie bei der bre i ter angelegten 
Lamel le IX erscheinen die Seitenpfeilerenden als kleine, runde Schmelzinseln. 
Wenn auch die Mammil len des Mittelpfeilers bei le tz terer noch wei tgehend sepa
r ier t sind, so ist doch der Verschmelzungstyp hier unschwer als ausgesprochen 
median lamellar und lateral annu la r zu e rkennen . Weniger ex t r em zeigt diesen 
Typus Lamelle VIII, die gleichsam den Übergang bildet zu Lamel le VII mit 
breiten, lamellaren, dem Mittelpfeiler an S t ä rke nahezu gleichkommenden 
Seitenpfeilern, von denen jedoch n u r noch der äußere Selbständigkeit bewahr t 
hat. Aus dieser durch die Abrasion geschaffenen Lamellenquerschnittsfolge er
gibt sich für den Bau der Einzellamelle: Da mi t fortschreitender Abkauung 
keine merkliche Schwächung des Mittelpfeilers erfolgt, müssen die beiden 
Hauptspa l ten annähe rnd senkrecht verlaufen; die feststellbare S tä rkung der 
Seitenpfeiler ist demnach durch rasche und erhebliche Bre i tenzunahme im obe
ren Lamel lendr i t te l bedingt. 

Der die Dentinfüllungen einfassende Schmelz zeigt bei den Lamellen IV 
bis VI kräftige Grobfal tung; diese kl ingt jedoch sowohl nach h in ten als auch 
nach vorn —• bei der Einzellamelle folglich ak ra l - wie basa lwär ts — ab. Glei
ches Verhal ten k o m m t der Schmelzstärke zu, die bei den in mi t t l e rem Abkau-
ungszustand befindlichen Lamellen mit 4,0 m m ihr Maximum erreicht. 

Versucht man vorstehende Baueigentümlichkei ten systematisch auszuwerten, 
so weisen auch diese, und zwar in ih re r Gesamthei t , auf das Vorliegen eines An
gehörigen des meridional is-Formenkreises hin. Gewisse Anklänge an Elephas 
antiquus in der rhombischen Formgebung der vollständigen Schmelzfiguren oder 
an Elephas trogontherii in der Ar t der Verschmelzung bzw. in der erheblichen 
Brei tenentwicklung der Lamellen brauchen nicht wunderzunehmen, da ja diese 
beiden Ar ten als Abkömmlinge des Elephas meridionalis, wenn auch in abge
wande l t e r und so jeweils arttypisch gewordener Form, Ahnmerkmale erken
nen lassen, ja gerade auf Grund dieser ihre Herkunf t bezeugen. 

Der sehr gut überlieferte, be inahe vollständig erhaltene Unterkiefer weist, 
verglichen mit solchen von Angehörigen der meridionalis-trogontherii-primi-
f/emus-Reihe, ausnehmend große Dimensionen auf (s. Tab. 2); er ist infolgedes
sen wohl als Rest eines starken, nach dem Gebiß adulten, Bullen anzusehen. Die 
enorme Brei tenentwicklung bei vergleichsweise gering bleibender Gesamthöhe, 
die kräft ig gewölbten Außenwände der hor izontalen Äste, die distal eine brei te 
Symphysia l r inne freilassen und von der Symphyse ein starkes, n u r noch mit 
seinem Ansatz erhal tenes Rostrum entlassen, formen den Gesamteindruck des 
Stückes (s. Abb. 2—3). Dieses wi rk t pr imit iv und unters tütz t so die auf Grund 
der Bezahnung gegebene Best immung. 

Bevor eine zeitliche Auswer tung des Aalener Elephas meridionalis versucht 
sei, m u ß noch kurz auf weitere Ele fan ten-Funde aus den Goldshöfer Sanden 
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T a b e l l e 2. 

N e u f u n d 
Elephas meridionalis 

A . 

Elephas trogontherii 

B . 

trogntherii-grimigenius-

F o r m e n 

C . 

a. b . 1 c. b . 1 c. *>. 1 c. 

1 700 — — — 
2. — — — — — 730 730 (1) 
3. 770 — — — — 690—730 710 (2) 
4. — 710—720 715 (2) — 740—800 770 (2) 
5. 310 — — — — 260—285 276 (4) 
6. — — — — — 350—380 366 (4) 

7. 515 — — — — 365 365 (1) 
8. 615 — — — 540 540 (1) 
9. 460 430 430 (i) — — 485 485 (1) 

10. 105 8 3 — 95 89 (2) 100—120 110 (4) 85—120 108 (4) 
11 115 — — — — 100—110 106 (4) 
12 — 94—125 110 U) — — 165—185 174 (4) 
13. 105 96—100 98 U) 52—112 85 (3) 60—105 81 (4) 

14. 195 165—200 182 (s) 199—224 211 (4) 215—245 228 (4) 
15. 175 — — — — 170—200 186 (4) 
16. 170 120—160 144 (3) — — 175—180 178 (s) 
17 212 150—180 167 (s) — — 170—180 176 (4) 
18. 195 220—260 237 (3) — — 160—200 178 (4) 

19. 85 — — 70—125 100 (4) 45—100 72 (4) 
20. 90 72—100 86 (2) — — 50—110 84 (4) 
21 255 — — — — 220—300 262 (4) 
22. 325 — — 219—420 324 (4) 235—380 328 (s) 
23 545 — — 4 6 0 — 5 4 0 512 (4) 440—490 470 (4) 

G e g e n ü b e r s t e l l u n g d e s U n t e r k i e f e r s m i t M 3 v o n Elephas meridionalis ( A a l e n ) z u 
e n t s p r e c h e n d e n M a n d i b e l n v o n Elephas meridionalis ( V a l d ' A r n o ) , Elephas trogontherii 
( M o s b a c h u n d S ü ß e n b o r n ) u n d t r o g o n t h e r i i - p r i m i g e n i u s - Ü b e r g a n g s f o r m e n ( S t e i n h e i m 
a n d e r M u r r ) . M a ß e i n M i l l i m e t e r . Z a h l d e r j e w e i l s v o r l i e g e n d e n O b j e k t e i n K l a m m e r n 
h i n t e r d e n D u r c h s c h n i t t s w e r t e n . 
A . n a c h H . POHLIG 1891 S . 425—429. 
B . n a c h W . SOERGEL 1921 S. 23 . 
C. n a c h K . D . ADAM ( M a n u s k r i p t ) . 
a. E i n z e l w e r t e , b . M i n i m a l - M a x i m a l - W e r t e , c . D u r c h s c h n i t t s w e r t e . 

1. D i r e k t e L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m C o n d y l u s ( o h n e R o s t r u m / o h n e 
C o n d y l u s ) . 

2. D i r e k t e L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m C o n d y l u s ( m i t R o s t r u m / o h n e 
C o n d y l u s ) . 

3. K u r v e n - L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m H i n t e r r a n d d e s R a m u s a s c e n d e n s 
( o h n e R o s t r u m ) . 

4. K u r v e n - L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m H i n t e r r a n d d e s R a m u s a s c e n d e n s 
( m i t R o s t r u m ) . 

5. M e d i a n e L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m A n s a t z d e s P r o c e s s u s c o r o -
n o i d e u s ( o h n e R a s t r u m ) . 

6. M e d i a n e L ä n g e v o n d e r S y m p h y s e n s p i t z e b i s z u m A n s a t z d e s P r o c e s s u s c o r o -
n o i d e u s ( m i t R o s t r u m ) . 

7. G r ö ß t e B r e i t e a n d e n C o n d y l i ( o h n e C o n d y l i ) . 
8. G r ö ß t e B r e i t e a n d e n C o n d y l i ( m i t C o n d y l i ) . 
9. V e r t i k a l e H ö h e v o m C o n d y l u s b i s z u m U n t e r r a n d d e s R a m u s h o r i z o n t a l i s ( m i t 

C o n d y l u s ) . 
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1 0 H ö h e d e r S y m p h y s e . 
1 1 . L ä n g e d e r S y m p h y s e ( o h n e R o s t r u m ) . 
1 2 . L ä n g e d e r S y m p h y s e ( m i t R o s t r u m ) . 
13. A b s t a n d d e r D i a s t e m r ä n d e r . 
14. H ö h e d e s R a m u s h o r i z o n t a l i s v o r d e m B a c k z a h n g e b i ß . 
15. H ö h e d e s R a m u s h o r i z o n t a l i s u n t e r d e r K a u f l ä c h e n m i t t e . 
1 6 . H ö h e d e s R a m u s h o r i z o n t a l i s v o r d e m A n s a t z d e s P r o c e s s u s c o r o n o i d e u s . 
1 7 . B r e i t e d e s R a m u s h o r i z o n t a l i s u n t e r d e m A n s a t z d e s P r o c e s s u s c o r o n o i d e u s . 
1 8 . L ä n g e d e s A l v e o l e n a u ß e n r a n d e s b i s z u m A n s a t z d e s P r o c e s s u s c o r o n o i d e u s . 
1 9 . K l e i n s t e r A b s t a n d d e r I n n e n w ä n d e d e r R a m i h o r i z o n t a l e s . 
2 0 . K l e i n s t e r A b s t a n d d e r I n n e n s e i t e n d e r B e z a h n u n g . 
2 1 . A b s t a n d d e r H i n t e r e n d e n d e r K a u f l ä c h e n . 
2 2 . A b s t a n d d e r H i n t e r e n d e n d e r B e z a h n u n g . 
2 3 . A b s t a n d d e r A n s ä t z e d e r P r o c e s s i c o r o n o i d e i . 

B e i m N e u f u n d s i n d d i e M a ß e 1 . / 3 . / 9 . / 1 4 . — 1 8 . a n d e r l i n k e n U n t e r k i e f e r h ä l f t e a b g e 
n o m m e n . D i e M a ß e 1 . / 7 . — 9 . b e d ü r f e n i n f o l g e b e i d s e i t i g e n F e h l e n s d e s C a p i t u l u m 
m a n d i b u l a e e i n e r g e w i s s e n K o r r e k t u r , d i e a b e r n u r f ü r M a ß 9 . s t ä r k e r i n s G e w i c h t 
f ä l l t . H i e r e r h ö h t s ich b e i v e r s u c h t e r E r g ä n z u n g d e s i n V e r l u s t g e r a t e n e n d i e M e ß 
s t r e c k e u m e i n i g e , m a x i m a l e t w a 8 , Z e n t i m e t e r . 

eingegangen werden. „Schon solange der S a n d abgebaut wird, kam immer wie 
der von Zeit zu Zeit ein Mammutzahn z u m Vorschein, dem aber gewöhnlich 
leider nur al lzufrüh das Schicksal alles I rdischen zuteil w u r d e " (H. P Ä H L 1 9 2 4 , 
S. 48 ) . Von e inem solchen, längst verschollenen „Mammut"-Zahn —• „Mammut" 
als Sammelbegriff für den fossilen Elefanten schlechthin— kündet auch ein 
Ein t rag im Fundtagebuch des Staatl . Museums für Na tu rkunde in S tu t tgar t — 
Geol.-paläontol. Abt. — u n t e r Nr. 4 5 1 0 , ein Fund von Goldshöfe aus dem 

A b b . 1 . U n t e r k i e f e r g e b i ß (M3 d e x . u n d s in . ) v o n Elephas meridionalis NESTI a u s d e n 
G o l d s h ö f e r S a n d e n n o r d ö s t l i c h A a l e n ( W ü r t t . ) i n A u f s i c h t . G e o l . - p a l ä o n t o l . I n s t . 

U n i v . T ü b i n g e n N r . M a 1 0 2 4 / 1 . 
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A b b . 2 . U n t e r k i e f e r v o n Elephas meridionalis N E S T I a u s d e n G o l d s h ö f e r S a n d e n n o r d 
ö s t l i c h A a l e n ( W ü r t t . ) i n V o r d e r s i c h t . G e o l . - p a l ä o n t o l . I n s t . U n i v . T ü b i n g e n Nr . M a 1 0 2 4 / 1 . 

Jahr 1863. Durch O. FRAAS ist diesem Stück, ebenso wie e inem „Mammut" -Unte r -
kiefer aus de r Sandgrube bei Saverwang südlich Ellwangen, wenigstens pap ie 
rener Bestand verl iehen worden (1869, S. 53; 1877, S. 55; 1872, S. 13). Nicht bes 
ser scheint es um den von E. FRAAS e rs tmals als einen der seltenen Funde di lu
vialer Säuget iere aus dem Goldshöfer Sand-Gebiet nordöstlich Aalen e r w ä h n 
ten „Mammuf ' -Backzahn zu stehen (1909, S. 26; E. SCHEU 1909, S. 29, S. 29 
Anm. 1), ein Verlust, der jedoch auf G r u n d des von E. FRAAS später geäußer ten 
Zweifels an der Provenienz des Molaren nicht allzu schwer wiegt (1912, S. 24; 
M. BRÄUHÄUSER 1933, S. 24). 

Jüngs te Einbuße brachte der Bombenkrieg, dem 1944 ein aus der G r u b e 
„MERZ" nordöstlich Aalen s tammender , im Stu t tgar te r Fundtagebuch u n t e r 
Nr. 13 683 eingetragener EfepTias-Stoßzahn anläßlich des Museumsbrandes zum 
Opfer fiel. Kurze Besprechung dieses Stücks findet sich bei H . P Ä H L : „Der S toß
zahn, ein rechter, an dem das proximale Ende fehlt, ha t an der A u ß en k an t e 
gemessen 1,55 m Länge, und an der dicksten Stelle, e twa in der Mitte, e inen 
Umfang von 35 cm. Er ist zuerst e twas auswär t s gebogen, dann spiralig nach 
einwärts gekrümmt , zeigt also Anklänge an das Mammut , wenn er sich auch 
bei seinen geringen Dimensionen neben den Zähnen von Steinheim a. d .Murr 
recht dürft ig ausnimmt" (1924, S. 48—49). Systematisch sind diese Angaben n u r 
in soweit auswer tbar , als Eleplas antiquus wohl auszuschließen ist; im übr igen 
aber sind gebogene und gekrümmte Stoßzähne durchaus nicht auf das j u n g 
diluviale M a m m u t beschränkt, sondern auch bei dessen Ahnformen im ä l t e ren 
Pleistozän anzutreffen. Paradigmatisch sei auf ein proximal und distal durch 



E l e p h a s m e r i d i o n a l i s 91 

A b b . 3 . U n t e r k i e f e r v o n Elephas meridionalis NESTI a u s d e n G o l d s h ö f e r S a n d e n n o r d 
ö s t l i c h A a l e n ( W ü r t t . ) i n S e i t e n s i c h t . G e o l . - p a l ä o n t o l . I n s t . U n i v . T ü b i n g e n N r . M a 1 0 2 4 / 1 . 

Bruch begrenztes Stoßzahnfragment aus den meridionalis-trogontherii-'Über-
gangsformen führenden altpleistozänen Tonen von Jockgrim in der Pfalz hinge
wiesen, das ich 1950 d a n k dem großen Entgegenkommen von Herrn Prof. Dr. 
L. RÜGER (Heidelberg) im Geologisch-paläontologischen Ins t i tu t der Univers i tä t 
Heidelberg zusammen mi t der reichen Molarenfauna untersuchen konnte . Wie 
die Gegenüberstel lung von direkter Länge mit 9 7 cm zu Kurvenlänge mi t 1 0 9 cm 
zeigt, k o m m t dem Stück erhebliche Biegung zu. Das Ausmaß der Torsion ist 
wegen des nicht unbeträchtl ichen dis ta len Verlustes (Umfang am proximalen 
e twa in Höhe des Pulpahöhlenendes gelegenen Abbruch 2 5 , 0 cm — Umfang in 
der Mitte des Fragments 2 7 , 5 cm — Umfang am distalen Abbruch 24 ,5 cm; nicht 
mehr festzustellen, immerh in ist eine solche am Reststück nachweisbar. 

Als Abschluß der Verlust l is te sei noch erwähnt , daß nach Herrn Dr. H. PÄHL 
ein wei te re r Elephas-Stoßzahn in der G r u b e „Auf der Haid" nördlich der Bade
anstal t im Hirschbachtal — wenig südlich der Grube „MERZ" — zutage kam 
(s. Topographische K a r t e 1 : 2 5 0 0 0 / 7 1 2 6 Aalen), jedoch beim Frei legen völlig 
zerfiel. Zu wissenschaftlicher Untersuchung erhalten geblieben sind n u r die bei
den berei ts von H. PÄHL kurz besprochenen Elephas-Backzähne in den Samm
lungen S tu t tga r t und Tübingen (1924 , S. 4 8 , S. 49) . 

Der S tu t tgar te r Molar , ein letzter l inker Oberkieferbackzahn, gelangte — 
nach freundlicher mündl icher Mit tei lung von Herrn Prof. Dr. F. BERCKHEMER 
(Stut tgart) —• aus der Sammlung des Geologisch-paläontologischen Ins t i tu ts der 
Univers i tä t Tübingen ins Staatl . Museum für Na tu rkunde in S tu t tgar t , wo er 
un te r Nr. 1 3 6 8 3 im J a h r 1 9 2 0 als „Elephas primigenius" inventar is ier t wurde . 
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Nähere Fundangaben als „Goldshöfer Sande" liegen nicht vor; Herkunft aus 
diesen ist jedoch durch Ar t de r Erha l tung und geringe anhaf tende Sedimentres te 
gesichert. Angesichts der Zuweisung zu Elephas primigenius einerseits, der Se l 
tenheit und früh e rkann ten Bedeutung solcher Funde in den Goldshöfer Sanden 
anderseits , scheint es nicht ausgeschlossen, daß vorliegender Molar ident w ä r e 
mit dem oben genannten, von E. FRAAS 1909 publizierten Backzahnfund. Le ider 
gibt der jetzige Zustand des Objekts infolge falschen Anfügens der beiden vor 
dersten, e twas beschädigten Lamellen nicht das ursprüngliche Erscheinungsbild 
wieder. Dies ist sowohl der Vermessung, als vor allem auch einem Ermi t te ln 
der Stel lung im Gebiß — rechts oder l inks — abträglich, da die an sich ger inge 
Längsbiegung hierdurch völlig verschleiert wird. Die wichtigsten Daten — Maße 
in Mill imeter — dieses Fundes lauten: 

L a m e l l e n f o r m e l 
B a c k z a h n l ä n g e 

L a m e l l e n b r e i t e 

K r o n e n h ö h e 

L . L . Q . 
D . L . I . 
a n g e k a u t e L a m e l l e n 

v o l l s t ä n d i g e S c h m e l z f l g . 
v e r s c h m o l z e n e L a m e l l e n 
S c h m e l z s t ä r k e 
S c h m e l z f a l t u n g 

— 1 3 £ 
e t w a 236 ( i n f o l g e p r o x i m a l e r B e 
s c h ä d i g u n g n i c h t g e n a u f e s t s t e l l b a r ) 
e t w a 86 ( I I ) ( i n f o l g e l a t e r a l e r B e 
s c h ä d i g u n g n i c h t g e n a u f e s t s t e l l b a r ) 
107 ( V I — I X ) m a x i m a l ( n a h e ü b e r 
d e r B a s i s g e m e s s e n ) 

139 ( V I I I ) i n t e r n 
— e x t e r n 
( i n f o l g e b a s a l e r B e s c h ä d i g u n g n i c h t 
f e s t s t e l l b a r ) 

176 ( I I — X I ) : 10,0 = 17,60 
1000 : 176 = 5,68 
s i c h e r I — V I , w a h r s c h e i n l i c h I — V I I 
( i n f o l g e a k r a l e r B e s c h ä d i g u n g n i c h t 
g e n a u f e s t s t e l l b a r ) 
I 

b i s 3,7 
s t a r k g e f a l t e t 

Der Tübinger Backzahn, gleichfalls als letzter Molar dem Oberkiefer en t 
s tammend, wurde nach Her rn Dr. H. P Ä H L in der Grube „ROSSARO" am al ten 
Himmlinger Weg südöstlich Aalen —• südlich vom Taufbachtal — geborgen 
(s. Topographische Kar t e 1 :25 000 / 7126 Aalen). Seine mäßige Erha l tung und 
das Fehlen der sonst üblichen Biegung in der Längserstreckung lassen nicht ent 
scheiden, ob er als rechter oder l inker anzusprechen ist. Eine kurze Charak te r i 
sierung dieses un te r Nr. Ma 1024/2 im Geologisch-paläontologischen Insti tut der 
Universi tät Tübingen l iegenden Fragments sei im folgenden gegeben: 

L a m e l l e n f o r m e l 

B a c k z a h n l ä n g e 

L a m e l l e n b r e i t e 

K r o n e n h ö h e 

L . L . Q . 
D . L . I . 
a n g e k a u t e L a m e l l e n 
v o l l s t ä n d i g e S c h m e l z f l g . 
v e r s c h m o l z e n e L a m e l l e n 
S c h m e l z s t ä r k e 
S c h m e l z f a l t u n g 

— 1 2 x 

e t w a 195 ( i n f o l g e d i s t a l e r B e s c h ä 
d i g u n g n i c h t g e n a u f e s t s t e l l b a r ) 

— ( i n f o l g e l a t e r a l e r B e s c h ä d i g u n g 
n i c h t f e s t s t e l l b a r ) 
94 ( IV) m a x i m a l ( n a h e ü b e r d e r 
B a s i s g e m e s s e n ) 

— i n t e r n u n d e x t e r n ( i n f o l g e b a 
s a l e r B e s c h ä d i g u n g n i c h t f e s t s t e l l 
b a r ) 

184 ( I I — x ) : 11,5 = 16,00 
1150 : 184 = 6,25 
I — V I 

b i s 3,5 
g e r i n g g e w e l l t 
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Eine artliche Bes t immung vors tehender Backzähne fällt — nicht zuletzt in
folge ih re r f ragmentären Erha l tung — weniger leicht als die des Aalener Unter
kiefergebisses. Einersei ts liegen — unve rkennba r — primit ive, meridionaloide 
Züge vor, so in dem bre i ten und n iedr igen Lamel lenbau und in der erheblichen 
Schmelzstärke. Andersei ts ist ihr progressiver Charak te r — gemessen an der 
Bezahnung des Unterkiefers — nicht zu übersehen. Besonders gilt solches für 
den Tübinger Molaren, der berei ts deutlich zu Elephas trogontherii tendiert , 
was in seinem vergleichsweise n iedr igen L.L.Q. von 16,00 beredten Ausdruck 
findet. Unschwer k a n n er als p r imi t ive Variante dieser Ar t zugewiesen werden. 
3 e i m S tu t tga r te r Backzahn dürfte dagegen Best immung als Elephas meridionalis 
angebracht sein, da er noch innerha lb dessen erheblicher Variat ionsbrei te unter 
gebracht werden kann. Zusammenfassend ergibt die Untersuchung der beiden 
Oberkiefermolaren, daß sie als Reste einer Efeph.as-Fauna zu wer ten sind, die 
sich von der Ahnform des typischen Elephas meridionalis des Villafranchiano 
berei ts in Richtung zum Elephas trogontherii des Altpleistozäns fortentwickelt 
hat . Dieses Zwischen-den-Typen-Stehen — nicht zeitliche Differenzierung —• 
soll durch die verschiedene nomenklatorische Behandlung beider Reste betont 
werden! 

Im Pr inzip gelangte bereits H. P Ä H L zur nämlichen Wer tung vors tehender 
Gebißreste , wenn er abschließend ü b e r sie urtei l t : „Sie gehören dem Elephas 
Trogontherii an, zeigen aber ein pr imi t ives Verhal ten und nähern sich etwas 
der A r t Elephas meridionalis" (1924, S. 49). Entsprechend der kontinuierl ichen 
Abwand lung in der meridionalis-trogontherii-primigenius-Stammveihe fordert 
Bes t immung von Ubergangsformen eben nomenklatorischen Kompromiß. 

Das Elefanten-Fundgut aus den Goldshöfer Sanden nordöstlich Aalen ist da
mit abgehandelt . Es verbleibt, auf die Begleitfauna — Alces latifrons und Equus 
süssenbornensis (E. HENNIG 1952, S. 129—136) — hinzuweisen und so gerüstet 
auf die zeitliche Ste l lung der F a u n u l a innerhalb des pleistozänen Geschehens
ablaufs einzugehen. Entsprechendes findet sich im südwestdeutschen Raum in 
den Rosenstein-Schottern in S tu t tga r t , ebenfalls mit Elefanten des meridionalis-
t rogionthern-Formenkreises, Alces cf. latifrons und Equus süssenbornensis; Ver
gleichbares bergen die Tone von Jockgrim in der Pfalz und vor al lem die Un
tere Stufe der Sande von Mosbach bei Wiesbaden. Damit ist die Zuordnung der 
Goldshöfer Funde und, da deren p r i m ä r e Lagerung keinem Zweifel unterl iegen 
kann, des Hüllsediments ins f rühere Altpleistozän gesichert. 

I m Bestreben, diesen Zeitabschnit t mit Hilfe der faunistischen Beweismitte] 
zu gliedern, kam ich für Südwestdeutschland zur Auftei lung in eine 

ä l tere Steppenfauna 
(z. B. Untere Stufe der Sande von Mosbach), 
zwischengeschaltete Waldfauna 
(z. B. Waldelefanten-Sande von Mauer) , 
jüngere Steppenfauna 
(z. B. Mitt lere Stufe der Sande von Mosbach), 

alle von gemäßigtem Kl imacharak te r (K. D. ADAM 1952, S. 229—236). Goldshöfer 
Sande i. e. S. (zunächst beschränkt auf das Fundgebiet bei Aalen) und die wei
te ren obengenannten Ablagerungen sind also Dokumentat ionen aus der Zeit der 
ä l te ren „Steppen"-Fauna. Diese ist gegen die jüngere „Steppen"-Fauna nicht 
nur durch die zwischengelagerte „Wald"-Fauna zeitlich, sondern auch faunistisch 
wohl abgesetzt, ihre Selbständigkei t folglich gesichert. So s tehen beispielsweise 
den Ubergangsformen von Elephas meridionalis zu Elephas trogontherii des äl
te ren Zeitabschnitts typische V e r t r e t e r des Steppenelefanten im jüngeren ge-
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genüber. Der langstangige Alces latifrons, gut belegt in der Unte ren Stufe Mos
bachs, läßt bei seinen jüngeren Ver t re te rn in den Mit t leren Mosbacher Sanden 
nach freundlicher Mit tei lung von Her rn Konserva tor K. STADELMANN (Mainz) 
merkliche S tangenverkürzung wahrnehmen. An Stelle der letzten europäischen 
Quaggas — Equus robustus und Equus süssenbornensis — in der äl teren Step
penfauna Südwestdeutschlands, führ t die jüngere Equus mosbachensis, das erste 
ausgesprochen caball ine Pferd (W. O. DIETRICH 1 9 4 9 , S. 141) . Neu erscheinen fer
ner Dicerorhinus merckii, begleitet von letzten reichen Beständen des nun aus
s terbenden Dicerorhinus etruscus, und in ersten spärlichen Resten Ver t re ter der 
Gat tungen Rangifer und Praeovibos. Trogontherium cuvieri, im äl teren Zeitab
schnitt verhäl tn ismäßig häufig, scheint kaum in den jüngeren hereinzureichen, 
und ähnlich steht es mit Hippopotamus sp., der n u r durch seltene Funde seine 
Anwesenheit in der jüngeren Steppenfauna bezeugt, um dann endgült ig aus 
dem Oberrheingebiet abzutreten. 

E rwähn t sei noch, daß die Elefanten der ä l teren Steppenfauna durch die in 
dieser Zeit abgelaufene Entwicklung von noch meridionaloiden zu schon t ro-
gontheroiden Popula t ionen wei tere Aufgliederung ermöglichen. So erscheint 
beispielsweise das im Geologisch-paläontologischen Inst i tu t der Univers i tä t Hei
delberg ve rwahr t e Molarenfundgut aus den Tonen von Jockgrim mit seiner vor
herrschenden trogfontherü-Tendenz progressiver als die — wenn auch spärliche — 
meridionalis-betonte Goldshöfer Faunula . Ich möchte deshalb letztere an die 
Basis des Altpleistozäns stellen und damit, da Äquivalente des Villafranchiano 
nicht bekannt sind, an den Beginn der überreichen pleistozänen Fossilüberliefe
rung Südwestdeutschlands. 

Den Goldshöfer Sanden kommt folglich hervor ragende paläontologische Be
deutung zu, neben der seit langem erkannten für die F luß- und Landschaftsge
schichte. Letz tere herauszuarbe i ten war Aufgabe zweier Dissertat ionen — 
H. PÄHL ( 1 9 2 4 , S. 1 — 6 2 ) und R. WAGNER ( 1 9 5 2 , S. 9 0 — 1 5 6 ) — , vor al lem aber das 
Werk unseres Georg WAGNER ( 1 9 2 6 , S. 1 8 8 — 1 9 2 ; 1 9 2 7 , S. LI—LIV; 1 9 2 9 , S. 2 3 7 — 
2 3 8 ; 1 9 3 7 , S. XXVII—XXXI) , dem vorstehende Abhand lung als Baustein dar
gereicht sei. 

N a c h t r a g w ä h r e n d d e s D r u c k e s 
Dank eines freundlichen Hinweises von H e r r n Prof. Dr. F. BERCKHEMER 

(Stuttgart) konnte der im Vorstehenden als verschollen gemeldete Elephas-Beleg 
Nr. 4 5 1 0 von Goldshöfe unter den noch ver lager ten Beständen des Staatl . Mu
seums für Na tu rkunde in S tu t tga r t wieder aufgefunden werden. Es handelt sich 
bei diesem um ein Stoßzahnfragment eines jungen Elefanten von 4 5 cm Kur
venlänge. Von der Spitze sind n u r wenige Zent imeter in Verlust geraten; stär
ker ist die proximale Beschädigung, die zumindest den gesamten Pulpahöhlen-
antei l betrifft. Die Biegung des Stoßzahnes ist erheblich, Torsion kaum vor
handen. Es liegt also ein Fund eines Angehörigen der Steppenelefanten-Gruppe 
vor, was durch feine Längsriefung der unter der Deckschicht gelegenen Elfen
beinlage erhär te t wird. Die Frage der näheren Bes t immung muß jedoch offen 
bleiben, zumal über das Alter seiner Fundschicht nichts Sicheres ausgesagt wer
den kann. 

Der Stoßzahn w u r d e beim Bau des 1 8 6 3 in Betr ieb genommenen Abschnittes 
Wasseralfingen-Nördlingen der sog. Remsbahn bei Goldshöfe gefunden und dem 
damaligen Kgl. Natura l ien-Cabinet zu Stu t tgar t überwiesen. Nach den beige
fügten Sammlungset ike t ten lag er „über den Opal inusthonen im Let ten" etwa 
„ 1 5 ' un t e r Lehm" (1 wür t t . Fuß = 0 , 2 8 7 m). Da nun in dem von O. FRAAS auf-
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genommenen geologischen Profil der Remsbahn bei der Station Goldshöfe als 
Auflagerung des Opalinustones Goldshöfer Sande verzeichnet und erst zwischen 
Goldshöfe und der S ta t ion Westhausen Lehme als Deckschichten eingetragen 
sind (1885, Profil 1), dürf te der Fundort des Stoßzahnes hier zu ve rmuten sein. 
Damit ist aber seine Zugehörigkeit z u m Goldshöfer Sand-Komplex u n w a h r 
scheinlich und Einnre ihunng als Elephas primigenius ins Jungpleistozän nahe 
liegend. E r w ä h n t sei noch, daß geringe anhaftende Sedimentspuren auf einen 
kalkfreien, mit te lgrauen Ton mit Fe inquarz (ohne Anwachsfecetten) als Hül l 
sediment hinweisen und der — sehr gu te — Erhal tungszustand von dem der 
Funde aus den Goldshöfer Sanden bei Aa len stark abweicht. 
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E i n l e i t u n g 

Seit etwa 1 9 0 0 ist ein Vorkommen fossilführender interglazialer Schichten 
bei Wallensen in der Hilsmulde bekannt . Es liegt im Hangenden des B r a u n 
kohlentagebaus der Gewerkschaft Humboldt , 1 k m südöstlich Wallensen (Bl. 
Salzhemmendorf). 1 9 0 7 beschrieb MENZEL diese Ablagerung als interglazial. Ob
wohl sie durch den immer weiter erfolgenden Abbau der Braunkohle wohl w ä h 
rend der letzten 5 0 J a h r e meist m e h r oder weniger gut aufgeschlossen gewesen 
sein dürfte, wurde sie aber nicht wei ter beachtet, bis THOMSON ( 1 9 4 7 , vergl. 1 9 5 1 ) 
eine erste pollenanalytische Untersuchung vornahm. Die Arbei t THOMSON'S b e 
stä t igte die Annahme MENZEL'S, daß es sich u m ein Interglazial handele, u n d 
zwar um das letzte oder Saale-Weichsel-Interglazial. Da das Sediment äußers t 
fossilreich war, konnte man e rwar ten , daß eine gründliche Untersuchung der 
Makrofossilien — u. a. der bisher n u r sehr wenig beachteten, hier sehr zahlrei
chen Knospenschuppen — sowie die Auszählung wei terer Pol lendiagramme e i 
nen brauchbaren Bei t rag zur Kenntn i s der Vegetat ionsentwicklung des letzten 
Interglazials liefern würden. Es erschien auch wünschenswert , die letzten Reste 
des Interglazials, das offensichtlich zum größten Teil bereits abgebaut worden 
war , vor dem endgült igen Verschwinden zu bearbei ten. 

In den Jah ren 1 9 4 8 — 5 0 ha t te ich mehrmals Gelegenheit, in Wallensen P r o 
ben zu entnehmen. Ihre Untersuchung wurde Ostern 1 9 4 9 begonnen und im 
August 1 9 5 1 abgeschlossen. 

F ü r die Anregung zu dieser Arbei t und mancherlei Rat möchte ich H e r r n 
Prof. Dr. F. Firbas auch an dieser Stelle danken. Ferner danke ich ich den Her 
ren Prof. Dr. H. Schmidt und Dr. G. Lüt t ig für geologische Hinweise, F r a u 
G. Schneider und Her rn Dr. F. Koppe für Hilfe bei der Bes t immung der K n o 
spenschuppen und Moose, Her rn Prof. Dr. P . W. Thomson für die Einsicht in 
unveröffentlichte Diagramme und Her rn Dr. H. Gross für die Überlassung e i 
niger besonders fossilreicher Proben. 
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I. G e o g r a p h i e , K l i m a , G e o l o g i e 

Die I th-Hils-Mulde gehört zum Weser-Leine-Bergland. Sie ha t (RINK 1942) 
eine Längsausdehnung von 36 k m u n d eine Brei te bis zu 7 km. Die Hilsberge 
erreichen Höhen bis zu etwa 480 m. Die Grube Wallensen befindet sich im fla
cheren nordwestl ichen Teil in dem Muldental der Saale, eines Nebenflusses der 
Leine, in einer Seehöhe von etwa 160 m. 

Klimatisch steht das Gebiet noch vorwiegend u n t e r ozeanischem Einfluß, der 
al lerdings im Beckeninnern schon ziemlich abgeschwächt sein dürfte. Nach HOFF
MEISTER, J. & SCHNELLE, F. (1945) be t r äg t die mi t t le re J a n u a r t e m p e r a t u r 0—0,5°, 
die mi t t l e re Ju l i t empera tu r 17—18°, die mit t lere J a h r e s t e m p e r a t u r 8—8,5°, die 
mi t t l e re jährliche Tempera tu r schwankung 16—16,5°. Die mit t lere Niederschlags
höhe ist im Sommer (April—September) 420—480 mm, im Winte r (Oktober— 
März) 360—420 mm, im J a h r 720—840 mm. Die höchste Niederschlagsmenge wird 
im Jul i , die geringste im März verzeichnet. 

Die Hilsmulde wi rd von mesozoischen Gesteinen aus der J u r a - und Kreide
zeit aufgebaut. Das Braunkohlenbecken liegt in dem Einbruchsraum über dem 
Weenzer Salzstock (FRATSCHNER 1950), dessen selbständige Bewegungen, beglei
tet von immer we i te rem Absinken, offenbar bis ins Diluvium und Alluvium an
dauer ten , wie die Ablagerungen ü b e r der Braunkohle beweisen. 

Über dem Salzspiegel liegen ca. 100 m Tone, die vermutl ich dem Neokom an
gehören, darüber Tone und Sande des Tertiärs, de ren genaues Al te r noch nicht 
bekann t ist. Im Beckentiefsten l iegen über den Tonen und Sanden mächtige 
Braunkohlen und Braunkohlentone , die im unteren und mit t leren Pliozän abge
lager t worden sind (THOMSON 1951). Die Braunkohlen sind (FRATSCHNER 1950) 
leicht verfaltet und zeigen einen deutlichen Spezialsattel . Zahlreiche z. T. meh
re re Meter mächtige Tonlinsen beweisen die unterschiedliche Senkungstendenz 
des Braunkohlenbeckens. Über der Braunkohle , deren Mächtigkeit ca. 100 m be
t rägt , folgen Gehängeschutt , dann das Interglazial (ca. 1 m mächtig), darüber 
wieder Gehängeschutt . In dem Gehängeschutt über und un te r dem Interglazial 
befinden sich wenige umgelager te ( < l°/oo ) nordische Geschiebe, die aus glazialen 
Ablagerungen unsicheren Alters s t ammen, aber sicher älter als das Saale-Weich
sel-Interglazial sind, wahrscheinlich noch älter als die Saale-Eiszeit. Schotter 
mit nordischen Geschieben stehen nordöstlich von Thüste an. Ihr Al ter ist eben
falls unsicher, en tweder elster- oder saaleeiszeitlich. Zwischen Thüster und 
Duinger Berg befinden sich oberhalb des Steinbruches Marienhagen in beträcht
licher Höhe Schotter, die sicher aus der Elstereiszeit s tammen (G. LÜTTIG mdl.). 
Vereinzelte Vorkommen elstereiszeitlicher nordischer Geschiebe sind noch im 
Tal westlich Duinger Berg — Ste inberg zwischen Duingen und Delligsen aufge
schlossen (G. LÜTTIG mdl.). Geschiebemergel der Saalevereisung in normaler 
Ausbi ldung findet sich bei und nördlich von Hemmendorf. 

Die Hilsmulde lag also im Randgebie t der Els ter- und Saalevereisung. Von 
der letzten Vereisung, die die Elbe nicht überschrit t , sind nu r periglaziale Bil
dungen (Fließerde, Gehängeschutt) anzutreffen. 

MENZEL veröffentlichte 1907 folgendes Profil (von unten nach oben): 
1. Jung te r t i ä re Braunkohlen: ca. 15 m mächtig aufgeschlossen. 
2 „Grundmoräne" mi t Hilssandsteinschutt , J u r a k a l k und nordischem Material. 

(Unter „Grundmoräne" vers tand MENZEL al lem Anschein nach das, was hier 
als Gehängeschutt bezeichnet wird.) 

3. Fossilleere Mergelsande (kalkhal t ige Feinsande). 

7 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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4. Bänder tone mit wenigen Pflanzenresten, einigen Süßwasserkonchylien und 
Resten von Hecht und Barsch, wohl nu r an der t iefsten Stelle des ehemaligen 
Sees. 

5. Ziemlich kalkreiche Konchyliensande, reich an Süßwasserkonchylien, mit ei
nigen Landschnecken und vorwiegend Sumpf- und Wasserpflanzen, u. a. viel 
Chara. Diese Sande sind nach MENZEL höchstwahrscheinlich aus verwi t te r 
t em Hilssandstein gebildet worden und sollen durch Zuflüsse in den See ge
langt sein. 

6. Sandige Torfe mit reicher Land- und Süßwassermolluskenfauna sowie Laub
waldflora. 

7. Den Abschluß nach oben bildeten unreine, tonige, kalkfreie (alluviale) Torfe 
mi t Säugetierresten, u. a. Elch und Edelhirsch, 

8. da rüber sandig-tonige Bildungen. 
Die Interglazialschichten ( 4 — 6 ) w a r e n nach MENZEL besonders en t lang einer 

nordwestl ich streichenden Verwerfung gestört und zum Teil „aufgerichtet, ge
faltet und verworfen". Darüber lagerte diskordant das Alluvium (7, 8 ) . 

THOMSON ( 1 9 5 1 ) stellte auf Grund pollenanalytischer Untersuchungen fest, daß 
die Braunkohle pliozänes, frühestens obermiozänes Al te r hat. Das Interglazial 
wurde von ihm dem Saale-Weichselinterglazial (Eem-Interglazial) zugeordnet, 
nachdem schon MENZEL die un ter dem Interglazial l iegenden moränenar t igen 
Ablagerungen der Hauptvere i sung (Saalevereisung) zugewiesen hat te . Heute ist 
durch den fortgesetzten Abbau der Braunkohle kein unmi t te lbare r Zusammen
hang zwischen den von MENZEL beschriebenen und den von mir untersuchten 
Schichten mehr festzustellen. Jedoch dürfte die heute noch vorhandene Grob-
detr i tusgyt t ja mit den von MENZEL beschriebenen „sandigen, blät terreichen Tor
fen" identisch sein. Konchyliensande und sonstige tierische Fossilien wurden bei 
der jetzigen Untersuchung nicht gefunden. Die heute im Ostteil der Grube auf
geschlossene See- und Moorablagerung mit der Allerödtuffschicht (vergl. FIRBAS 
1 9 5 1 ) ist vielleicht mit den unreinen Torfen MENZEL'S identisch. 

Die interglaziale Ablagerung muß ursprünglich erheblich mächtiger gewesen 
sein. Es wurden Zapfen von Picea abies gefunden, die auf Vs ihrer u r sprüng
lichen Dicke zusammengedrückt worden waren. Dicke S tämme, die in dem ufer
nahen Schwemmtorf vorkamen, w a r e n auf weniger als Vs ihres ursprünglichen 
Durchmessers zusammengepreßt . 

Der Interglazialsee von Wallensen muß annähernd die gleiche Ausdehnung 
gehabt haben wie der heut ige Braunkohlentagebau. Vor 5 0 Jahren , als der Ab
bau der Braunkohle noch lange nicht so weit vorgetr ieben war wie heute , war 
das Interglazial schon aufgeschlossen, und auch heu te sind noch die letzten 
Reste davon zu sehen. 

I I . S t r a t i g r a p h i e d e r u n t e r s u c h t e n P r o f i l e 

Im Nordostteil der Grube wurden 1 9 4 8 und 1 9 4 9 m e h r e r e Profile untersucht. 
P r o f i l I s tammt von einer abgerutschten Scholle, die sich wenige Meter 

über der Braunkohle befand (Tiefenangabe von der Oberkan te der untersuchten 
Schicht nach unten). 

H a n g e n d e s : H i l s s a n d s t e i n s c h u t t . 
0 — 10 c m : H o m o g e n e s c h w a r z b r a u n e M u d d e m i t d ü n n e n Z w i s c h e n l a g e n v o n 

h e l l e m Sand. 
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10 — 20 c m : W i e v o r h e r , u n t e n b l ä t t r i g . 
20 — 45 c m : B l ä t t e r r e i c h e S c h i c h t ( „ B l ä t t e r s c h i c h t " ) . 
4 5 — 50 c m : M e h r m u d d e a r t i g , w e n i g e r a u f b l ä t t e r n d . 
50 — 53 c m : H e l l g r a u e r S a n d . 
53 - - 5 8 c m : T o n i g e M u d d e . 
58 — 85 c m : T o n i g e M u d d e m i t a u f g e a r b e i t e t e n B r a u n k o h l e n b r o c k e n . 

D a r u n t e r g e s c h i c h t e t e r l e h m i g e r F e i n s a n d m i t i m m e r g r ö ß e r w e r 
d e n d e n B r a u n k o h l e n b r o c k e n u n d g e l b l i c h b r a u n e n v e r w i t t e r t e n 
S a n d s t e i n s t ü c k c h e n . 

P r o f i l I a ( v e r g l . A b b . 1) b e f a n d s i c h c a . 2 0 c m ö s t l i c h v o n I . D i e S c h i c h t e n 
f o l g e e n t s p r i c h t g e n a u d e m P r o f i l I . E s d i e n t e z u r P o l l e n a n a l y s e . 

P r o f i l I I ( A b b . 2 ) l a g 3 m w e s t l i c h v o n I u n d l a . D i e P r o b e n w u r d e n v o n 
d e r O b e r k a n t e d e r s c h w a r z b r a u n e n M u d d e z u m H a n g e n d e n h i n e n t n o m m e n . 

120 — 70 c m : G r a u e t o n i g e S c h i c h t e n v o n B r u c h t e i l e n v o n Vio b i s m e h r e r e m m , 
w e c h s e l l a g e r n d m i t w e i ß l i c h e m S a n d v o n g l e i c h w e c h s e l n d e r S t ä r k e . 

70 — 65 c m : S t a r k h u m o s e r s c h w a r z b r a u n e r T o n , f a s t o h n e S a n d . 
65 — 0 c m : S c h u t t a u s s e h r s c h w a c h g e r u n d e t e n S a n d s t e i n g e r ö l l e n , z . T . n o c h 

z i e m l i c h t o n i g m i t s a n d i g e m Z w i s c h e n m i t t e l . 
0 — 10 c m : S c h w a r z b r a u n e M u d d e . 

P r o f i l I I I s t a m m t e b e n f a l l s v o n e i n e r a b g e r u t s c h t e n S c h o l l e e t w a 30 m 
ö s t l i c h v o n I u n d I I u n d e t w a 10 m h ö h e r . D i e s e S c h o l l e w a r v o n i h r e m u r 
s p r ü n g l i c h e n S t a n d o r t n o c h n i c h t w e i t e n t f e r n t . 

0 — 1 5 c m : G r a u e r T o n m i t h e l l e n s a n d i g e n Z w i s c h e n l a g e n . 
15 — 35 c m : G u t s p a l t e n d e m u d d e a r t i g e s c h w a r z b r a u n e S c h i c h t e n , d e r B l ä t t e r 

s c h i c h t e n t s p r e c h e n d . 
35 — 50 c m : K o m p a k t e r e d u n k e l g r a u b r a u n e S c h i c h t e n , s t e l l e n w e i s e m i t m o o s 

r e i c h e n Z w i s c h e n s c h i c h t e n . 
50 — 60 c m : S c h w a r z b r a u n e r T o n m i t h e l l e n Z w i s c h e n s c h i c h t e n . 
6 0 — 1 0 0 c m : D u n k e l g r a u e r L e h m m i t K o h l e b r ö c k c h e n u n d h e l l e r e n G e s t e i n s 

s t ü c k c h e n . 
D a s P r o f i l I I I b e f a n d s i ch e t w a 12 m u n t e r d e r O b e r k a n t e d e r G r u b e n w a n d . 

E i n w e i t e r e s P r o f i l w u r d e e i n i g e M e t e r n ö r d l i c h v o n I I I a n d e r u n g e s t ö r t e n 
G r u b e n w a n d g e w o n n e n , e t w a 1 0 — 1 1 m u n t e r i h r e r O b e r k a n t e . U n t e r d e r B l ä t 
t e r s c h i c h t b e f a n d s i c h e i n e c a . 5 — 1 0 c m m ä c h t i g e h e l l e S a n d s c h i c h t m i t H i l s -
s a n d s t e i n g e r ö l l e n , d a r u n t e r s c h w a r z e r , s a n d i g e r T o n m i t k l e i n e n S a n d s t e i n g e 
r ö l l e n u n d k o h l i g e r S u b s t a n z . D i e L i e g e n d g r e n z e w a r n i c h t a u f g e s c h l o s s e n . D i e 
4 0 — 4 5 c m m ä c h t i g e B l ä t t e r s c h i c h t w a r , w i e d i e s p ä t e r e U n t e r s u c h u n g e r g a b , i n 
s i c h g e s t ö r t , o f f e n b a r d u r c h d i e U f e r n ä h e u n d e i n e d a d u r c h b e d i n g t e h ä u f i g e 
U m l a g e r u n g (THOMSON w e i s t d a r a u f h i n , d a ß a n d e n O s t u f e r n v o n S e e n i n G e 
b i e t e n m i t v o r h e r r s c h e n d e n W e s t w i n d e n h ä u f i g d e r a r t i g e U m l a g e r u n g e n s t a t t 
f i n d e n ) . D i e B l ä t t e r s c h i c h t fiel c a . 2 0 — 3 0 ° n a c h W e s t e n e i n . D a s H a n g e n d e d e r 
B l ä t t e r s c h i c h t w a r e i n s a n d i g e r T o n m i t r e i n e n T o n l a g e n , ü b e r g e h e n d i n g e l b 
b r a u n e n S a n d m i t H i l s s a n d s t e i n g e r ö l l e n . D i e P r o b e n d i e s e s P r o f i l s w u r d e n a l s 
E i n z e l p r o b e n b e h a n d e l t . 

A u ß e r d e m w u r d e n n o c h P r o b e n u n t e r s u c h t , d i e b e r e i t s 1 9 4 7 v o n H e r r n D r . 
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I I I . D i e A r b e i t s w e i s e 

P o l l e n a n a l y s e : Die zur Pollenanalyse bes t immten Proben wurden nach 
3 verschiedenen Verfahren behandelt . 

a) Ein Teil der P roben wurde nach einer Angabe von Herrn Prof. THOMSON 
mit H2O2 behandel t . Die Stücke wurden zerkleinert , dann ca. 5 Minuten in 
lOVoigem H2O2 erhi tz t bzw. gekocht und durch ein feines Sieb gegossen. Danach 
wurden sie ausgewaschen und noch einige Minuten mi t kal ter lOVoiger KOH be
handelt , hierauf wieder ausgewaschen und in Glyzerin aufbewahrt . Es wurde 
darauf geachtet, daß die verarbei te te Mater ia lmenge möglichst gleich groß war 
und daß die Proben in möglichst der gleichen Menge Glyzerin aufbewahr t wurden. 

b) Ein anderer Teil der P roben wurde nach der üblichen Methode mi t 
10°/oiger KOH einige Minuten gekocht. 

c) Einige sehr tonhalt ige Proben wurden nach vorheriger Behandlung mit 
KOH oder H2O2 mit H F aufgeschlossen. 

Es stellte sich heraus , daß bei der Behandlung mit H2O2 die P roben am be
sten aufgeschlossen wurden. Jedoch hat te diese Methode den Nachteil, daß die 
einzelnen Pol lenkörner so s tark aufgehellt wurden , daß sie mit Safraninrot an
gefärbt werden mußten , was wieder die Deutlichkeit in Bezug auf die S t ruk
turen der Pol lenkörner beeinträchtigte. 

Bei der Behandlung mit KOH wurden die P roben zwar weniger gut aufge
schlossen, die Pol lenkörner waren aber deutlicher zu erkennen, da sie nicht so 
s tark aufgehellt worden waren. 

Beim Auszählen der Proben wurde nach der v. PosT'schen Methode vorge
gangen. Die einzelnen Proben wurden jeweils bis auf 200 Baumpollen ausge
zählt, bei sehr pol lenarmen oder besonders haselreichen Proben w u r d e n weniger 
Baumpollen (100 bzw. 50) ausgezählt. Die Haselpollen wurden nicht in die Baum
pollensumme mit einbezogen. Auch Acer und Salix wurden ihres seltenen Vor
kommens wegen außerha lb der Baumpol lensumme gezählt. Die Baumpollen
dichte wurde auf Baumpol len je cm 2 bestimmt. Die Proben w u r d e n bei e twa 
500facher Vergrößerung ausgezählt. 

G r o ß r e s t a n a l y s e : Die zur Untersuchung auf Großreste bes t immten 
Proben wurden während einiger Wochen mit 15°/oiger HNO:s behandel t und dann 
in der gleichen Lösung so lange gekocht, bis sie zerfielen. Vor dem Kochen w u r 
den sie noch vorsichtig gespalten, um besonders gut erhaltene Bla t t res te zu 
ret ten. Nach dem Kochen wurde die ganze Masse in ein feines Sieb getan, und 
die feinen Bestandtei le wurden vorsichtig abgeschlämmt. 

I V . D i e E r g e b n i s s e d e r p o l l e n a n a l y t i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n 

1. B e s c h r e i b u n g d e r D i a g r a m m e 

THOMSON hat 1951 bereits 2 Diagramme des Interglazials von Wallensen ver
öffentlicht (im folgenden als TH . „I" und „III" bezeichnet). Die P roben s tammen 
ebenfalls von der Nordostwand des Aufschlusses und wurden 1946 und 1947 ent 
nommen. THOMSON unterscheidet hierbei liegende autochthone Schichten (Detri-
tusgyttja und z. T. ufernaher Schwemmtorf mit viel Osmunda), da rübe r alloch-
thone Ablagerungen aus Sand, Schluff, Ton, Torf und Hilssandstein, die offenbar 
un ter Zers törung von Hochmooren (viel Ericaceenpollen und Sphagnumsporen, 
Reste von Eriophorum vaginatum) am Ende des Interglazials im arktischen 
Klima ents tanden sind. Sie enthal ten besonders im oberen Teil viel äl teren in
terglazialen und te r t i ä ren Pollen auf sekundärer Lagers tä t te . 



D i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g d e s I n t e r g l a z i a l s v o n W a l l e n s e n 101 

o 9 

Eichenmisch wald 

Acer 
Salix 
Ilex 

Hedera 
Vi scum 
Caltuna 
Empetrum 
Vaccinium 
Ericafes 

Cyperaceae 

Gramineae 

Artemisia 
Compositae 
Rubiaceae 
Valeriana cf. officinalis 

Indeterminata 

~ Wasserpflanzen 
' Osmunda regal is 
f^Poiypodium vulgare 
_ Filicinae 

0 Lycopodium cf inundatum 
Lyc opodium cf. complanatum 

Sphagnum 

^ gez. Baumpollen 

Baumpoilendichte 
[BaumpollenlcmM 

Tertiärpollen 



102 I l s e R a b i e n 

Meine eigenen Profile, die infolge des fortschreitenden Abbaus nicht mehr 
so günstig lagen, bestät igen und ergänzen z. T. die Befunde THOMSON'S. 

Die Abfolge der Waldper ioden s t immt, soweit nachgewiesen, mit j ener über
ein, die für das letzte Interglazia l aus Dänemark und verschiedenen Tei len des 
norddeutschen Flachlandes schon seit l angem bekannt ist (JESSEN & MILTHERS 1928 , 
WOLDSTEDT 1 9 4 9 , WOLDSTEDT, REIN & SELLE 1951) . Mit THOMSON darf m a n hierin 
den Beweis erblicken, daß die Ablagerung von Wallensen in der Riß -Würm-
(Saale-Weichsel-, Eem-)Interglazialzeit gebildet worden ist. 

P r o f i l l a (Abb. 1): Der Anfang des Diagramms fällt in eine auskl ingende 
Kiefern- und beginnende Hasel-Eichenmischwaldzeit; die Kiefer ha t zunächst 
noch einen Wert von 7 5 % . Zu Beginn der Hasel-Eichenmischwaldzeit dominiert 
die Ulme mi t 3 1 % , auch die Esche hat erstaunlich hohe Wer te ( 2 3 % ) . Esche und 
Ulme t re ten dann zurück, und es erfolgt der Anstieg de r Eiche, die mi t 4 1 % 
ihren Höchstwert erreicht. Gleichzeitig steigt die Hasel wei te r an, ihr Maximal
wert be t rägt 5 4 0 % (zur gleichen Zeit mi t dem Eichenmischwaldmaximum). Mit 
dem Rückgang der Eiche steigt die Ulme ein zweites Mal an (bis 4 9 % ) und mit 
ihr die Linde, die bisher n u r mit wenigen % ver t re ten war . Zur Zeit des Lin
denmaximums ( 2 9 , 5 % ) ist die Ulme wieder s tark im Abfall begriffen, die Hasel 
hat noch Wer te über 2 5 0 % . Mit dem Rückgang des Eichenmischwaldes und der 
Hasel findet eine s tarke Ausbre i tung der Hainbuche und zur gleichen Zeit ein 
schwacher Anstieg der E r l enkurve statt . Während der Hainbuchenzeit gehen die 
Eichenmischwald- und Hase lwer te immer mehr zurück; gegen Ende der Hain-
buchenzeit sind diese Holzar ten nur noch mit Werten wenig über 0 % ver t re ten . 
Die Hainbuche hat ein M a x i m u m von 8 0 % . 

Der Anst ieg von Tanne und Fichte beginnt zu der Zeit, da die Hainbuche 
noch durch relat iv hohe Wer te ver t re ten, aber schon im Rückgang begriffen ist. 
Die Tanne t r i t t hier ers tmal ig auf, während die Fichte schon durch das ganze 
Diagramm mi t Werten un te r 1 0 % vorhanden war. Die Gipfel beider A r t e n fal
len zusammen (Tanne: 1 6 % , Fichte: 2 6 % ) . Die Erle erreicht gleichzeitig mit 
Tanne und Fichte ihren höchsten Wert ( 2 0 % ) , fällt dann aber schnell wieder zu 
wenigen % ab. Während des Abfalls der Fichte beginnt ein schwacher Anstieg 
der Kiefer. Während die Kiefernwer te wei ter zunehmen, gehen die Bi rke wie
der und die Fichte weiter zurück. Damit endet das Diagramm. Es e rwei te r t die 
Befunde THOMSON'S durch den Nachweis einer kiefernreichen Periode vor der 
Eichenmischwaldzeit und die ziemlich hohen Werte von Fraxinus. Die schwarz
braune Mudde mit sandigen Zwischenlagen im Hangenden deutet möglicher
weise den Beginn der allochthonen Serie THOMSON'S an, doch wurden h ier keine 
Tert iärpol len gefunden. Solche konnten n u r zu Beginn der Eichenmischwaldzeit 
in den drei unters ten P roben reichlich festgestellt werden. 

P r o f i l I I I : Das hier nicht wiedergegebene Diag ramm ist weniger voll
ständig als la , jedoch läßt sich auch hier eine sehr ähnliche Entwicklung e rken
nen. Es beginn t später als la . Die Hasel ist schon gleich mi t Werten von über 
3 0 0 % ver t re ten , sie erreicht h ier ein M a x i m u m von übe r 9 0 0 % . Die Gipfel der 
Kurven der einzelnen Komponenten des Eichenmischwaldes sind e twas mehr 
verwischt; es läßt sich keine zeitliche Aufeinanderfolge mi t Sicherheit fest
stellen. Ebenso sind die Gipfel der Tannen- und Fichtenkurve nicht erfaßt wor
den. In den obersten Schichten läßt sich ein s tarker Anst ieg der Ericaceen- und 
Sphagnumwer t e erkennen, de r auf eine Vermoorung hinweist . Ter t iä re Pollen 
wurden fast n u r in den beiden unters ten und in der obers ten Probe gefunden. 

P r o f i l I I (Abb. 2 ) : Es s teht offenbar zu den „allochthonen" Abschnit ten 
der THOMSON'schen Diagramme in Beziehung. In den beiden unters ten Proben , 
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die noch zu den „autochthonen" Schichten des 
Interglazials gehören, sehen wir ein Abfallen 
der Hasel-, Eichenmischwald-, Hainbuchen-
und Tannenkurve und ein Ansteigen der 
Fichten-, Kiefern- und Birkenkurve . Es 
dürfte sich hier e twa um den Beginn der 
Fichtenzeit handeln. Darüber folgen 65 cm 
Schutt aus Hilssandsteingeröllen mi t tonig-
sandigem Zwischenmittel . Diese Schichten 
wurden nicht untersucht ; es handelt sich hier
bei, ebenso wie bei dem darüber l iegenden 
mehr tonigen Material , sehr wahrscheinlich 
um periglaziale Bi ldungen (Fließerde usw.). 
Erst aus den darüber liegenden s t ä rke r toni
gen Schichten wurden wieder Proben un te r 
sucht. Hier zeigt sich sogleich ein s t a r k e r An
stieg der Hochmoorelemente — Ericaceen und 
Sphagnum —; ferner sind Kiefer und Birke 
s tark ver t re ten, die Kiefer von 5 0 % an
steigend auf über 7 0 % bei 100 cm (bei 
110 cm immer noch übe r 60"/o), die Birke 
von 4 1 % abfallend auf 7% bei 110 cm. 

Die Fichte steigt von Wer ten zwischen 5 und 10% auf 2 3 % bei 110 cm an. Ei
chenmischwald, Hasel, Hainbuche, Erle und Tanne sind n u r spärlich ver t re ten , 
die Tanne in der obersten Probe mit 7%. Dieser spärliche Pollen könn te sich 
auf sekundärer Lagers tä t te befinden. Die Baumpollendichte fällt von ü b e r 400 
bis 500/cm 2 in den unte ren auf unter 50/cm 2 in den obers ten Proben. E i n w a n d 
frei t e r t i ä re Pol lenkörner konnten nu r ganz wenige bes t immt werden; viel
leicht gehör t dazu noch ein Teil der sehr schlecht e rha l tenen unbes t immbaren 
Pollen, die sich um etwa 5 % bewegen und nur einmal 16% erreichen. Der Pol
lenführung nach besteht zwischen dem allochthonen Abschnit t THOMSON'S und 
dem Profil II eine ziemlich gute Übere ins t immung mit dem Unterschied, daß die 
Tert iärpol len in II schwächer ver t re ten sind. Ob die Kiefernzeit des Profils II 
einfach eine Fortsetzung der Kiefernzeit von Profil la ist, kann nicht entschie
den werden. Auf Grund der liegenden Schuttmassen w ä r e es auch möglich, daß 
der Kiefernzeit von Profil II bereits eine Zeit noch ungünst igerer K l imaver 
hältnisse vorausging. Es handel t sich also vielleicht um ein frühwürmglaziales 
in te rs tad ia l (vgl. SELLE 1952). Der Abbau der Schichten verh inder te eine wei te re 
Untersuchung der Frage. 

Zeichenerklärungen zu den 
Abb. 1 und 2. 

2. D i e G l i e d e r u n g d e r W a l d e n t w i c k l u n g 
Nach den 5 vorl iegenden Diagrammen läßt sich n u n die Waldentwicklung 

folgendermaßen gliedern (arabische Zahlen) und mit der dänischen Gl iederung 
von JESSEN & MILTHERS (kleine Buchstaben) und der nordwestdeutschen Gliede
rung von SELLE (in WOLDSTEDT, R E I N & SELLE 1 9 5 1 ; römische Zahlen) vergleichen. 

(e, V) K i e f e r n - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t : Pinus v o r h e r r 
schend, Corylus und die Bäume des Eichenmischwaldes in 
kräft iger Ausbrei tung begriffen. Picea, Alnus und Betula mit 
geringen Wer ten vorhanden. 
Grenze: Pinus X Eichenmischwald. 
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6 (f, VI) : H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t : Corylus fast durch
weg häufiger als die Baumpol lensumme. Nächstdem der Ei
chenmischwald vorherrschend. Weiter zu gliedern in: 

6a (Via) : K i e f e r n - H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t : Mit viel 
Ulmus (bis 46%) und Fraxinus (bis 23%) und noch reichlichem 
Auftre ten von Pinus, m i t wenig Tilia und noch ohne Carpinus. 

6b (VIb) : H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t s. s t r . : Mit dem Cory
lus- u n d Quercus-Maximum (915 bzw. 62%). Mit viel Ulmus, 
beginnender Ausbre i tung von Tilia und mit etwas Carpinus. 

6c (VIc) : H a s e l - L i n d e n z e i t : Mit dem Ti l ia-Maximum (43%), dem 
Corylus-Abfall und de r Ausbre i tung von Carpinus. 
Grenze: Eichenmischwald X Carpinus. 

7 (g, Vila) : H a i n b u c h e n z e i t : Carpinus we i taus vorherrschend (bis 
80%), Pinus und Betula sehr spärlich, in einzelnen Proben fast 
fehlend. Picea und Alnus in geringer Zunahme; gegen Ende 
Auft re ten und erste Ausbre i tung von Abies. 
Grenze: Abies etwa 10%. 

8 (g/h, Vllb?) : T a n n e n z e i t : Bei gleichzeitigem Rückgang von Carpinus 
und Anst ieg von Picea erreicht Abies ein Maximum (46%). 
Alnus ist ziemlich häufig (21%). 
Grenze: Picea X Pinus. 

9 (h, VIII, IX) : F i c h t e n z e i t : Picea vorherrschend, Carpinus und Eichen
mischwald auf Wer te un te r 10% abgesunken. Pinus gegen 
Ende s ta rk ansteigend. 
Grenze: Pinus X Picea. 

10 (i, X) : K i e f e r n z e i t : Pinus herrscht vor, nächstdem sind Betula 
und Picea häufig. Pol len anspruchsvoller Arten fehlt oder ist 
nu r mi t Werten u n t e r 10% vorhanden (Abies, Alnus, Car
pinus, Eichenmischwald). Unter den Nichtbaumpollen viel Er i 
cales (besonders Calluna), außerdem viel Sphagnum. 
Vielleicht in einen ä l t e ren bi rkenreicheren (10a) und in einen 
jüngeren b i rkenärmeren (10b) Abschnitt zu gliedern. 

V. D i e K n o s p e n s c h u p p e n a n a l y s e 

Die große Menge von Knospenschuppen in den Proben legte neben ihrer Be
st immung auch eine statistische Auswer tung nahe. Die Beschreibung der ein
zelnen Ga t tungen bzw. Ar ten , die bes t immt werden konnten , wird an ande re r 
Stelle erfolgen (Paläontologische Zeitschrift). Hier soll n u r auf die statistische 
Auswertung eingegangen werden. 

HESMER h a t 1935 in einer Arbeit über Samen- und Knospenschuppenanalysen 
in postglazialen Mooren der Mark B r a n d e n b u r g erstmals Diagramme von Kno
spenschuppen veröffentlicht und gezeigt, daß die quant i ta t ive Knospenschuppen
analyse eine wichtige Ergänzung zur Pol lenanalyse und zu den Untersuchungen 
von sonstigen Großresten darstellt. In Abb . 3 ist nun das zu Profil I bzw. Ia 
(vergl. Abb. 1) gehörige Knospenschuppendiagramm dargestel l t , wobei die Wald
perioden l inks hinzugefügt sind. Für das Diagramm w u r d e die logarithmische 
Form der Dars te l lung gewähl t und zwar, da log 1 = 0, w u r d e für sämtliche Wer te 
der log x + 1 aufgetragen. 

Die Eiche, die wegen der großen Schuppenzahl der Knospen und ihrer guten 
Erhaltungsfähigkeit sicher überver t re ten ist, ist schon fast von der un te r s t en 
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Probe an vorhanden. Ihre Höchstwerte liegen einmal in der Hasel-Eichenmisch
waldzeit im Abschnitt 6 a / b und dann in den Abschnitten 6 c — 7 , also zur Zei t 
des Hainbuchenanstiegs und -Maximums u n d des Eichenmischwaldabfalls. O b 
wohl die Eiche im Pollengehalt um diese Zeit 10°/o kaum überschreitet , m u ß sie 
in der Nähe noch sehr häufig gewesen sein. Jedenfalls sind die Funde ein schö
ner Beweis dafür, daß die Eiche tatsächlich vom Beginn der Eichenmischwaldzeit 
bis zum Ende der Hainbuchenzeit in Wallensen vorhanden war . 

Die Zi t te rpappel t rägt an der einzelnen Knospe nur e twa halb soviel Schup
pen wie die Eiche. Sie zeigt 2 Maxima, nämlich während des Eichenmischwald
anstiegs (6a /b ) und während der Hainbuchenzeit (7). Während der Lindenzeit 
ist sie n u r sporadisch anzutreffen. 

0 ?I 8/0 ?0 50100200 W00 
3 5 500 2 

- log des tbsoljten Wertes t; 

A b b . 3. K n o s p e n s c h u p p e n d i a g r a m m v o n P r o f i l l a . 
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Die Häufigkeit der Weidenschuppen entspricht wei tgehend dem Verhal ten 
der Zi t terpappel . Die L inde ist nur mi t wenigen Schuppen aus der Zeit des 
Lindenanst iegs ver treten. Besonders schön ist der F u n d von Ulmenschuppen, 
da sonst ke ine Makrofossilien von Ulmus gefunden worden sind. Sie s tammen 
aus dem Ende der Hasel-Eichenmischwaldzeit (6c) und der äl teren Hälfte der 
Hainbuchenzeit (7) , wo die Pol lenwerte für Ulmus schon un te r 1 0 % liegen. 

Die Schuppen der Bi rke zeigen, daß nicht nur in den letzten Abschnit ten des 
Interglazials, in denen hohe Birkenpol lenwerte verzeichnet sind, Bi rken im 
Wallenser Walde wuchsen, sondern auch in der Eichenmischwaldzeit ( 6c ) ver
einzelte B ä u m e dort vo rhanden waren , obwohl die Pollenhäufigkeit un te r 
1 % liegt. 

Die Fichte ist durch Schuppen von de r Hainbuchenzeit bis in die Kiefernzeit 
ver t re ten, ih re Höchstwerte liegen in de r Fichtenzeit. Auch zu der Zeit, da der 
Anstieg der Fichtenkurve mi t Werten u n t e r 5 % beginnt, wurden einige Fichten
schuppen gefunden, die Fichte war also zur Zeit dieser geringen Pol lenwer te 
schon in der Umgebung des Sees vorhanden. Schuppen der Hainbuche wurden 
nu r im jüngeren Teil der Hainbuchenzeit , in diesem aber reichlich nachgewiesen. 

Eibenschuppen t ra ten n u r in einer einzigen Probe aus dem Ende der Hain
buchenzeit auf, obwohl die Eibe durch a n d e r e Reste erheblich lange, vom Eichen
mischwaldmaximum bis zum Ende der Hainbuchenzeit , in Wallensen nachge
wiesen worden ist. Das liegt wohl an der außerordent l ichen Zartheit der Eiben
schuppen. I h r Vorkommen scheint von sehr günstigen Erhal tungsbedingungen 
abhängig zu sein. Anscheinend sind sie sonst noch nirgends nachgewiesen worden. 

Knospenschuppen der h ie r e rwähn ten Arten w u r d e n auch in zahlreichen 
Einzelproben in ± großer Menge gefunden. Sie sollen im nächsten Kapi te l mit 
aufgeführt werden. 

Besäße m a n nu r das Knospenschuppendiagramm, so k ä m e n zwar einige Züge 
der interglazialen Waldentwicklung richtig heraus, aber wesentliche Teile blieben 
unbekannt (vergl. z. B. das Fehlen von Corylus, Abies und Pinus un t e r den 
Schuppen). Aus einem Vergleich des Knospensehuppendiagramms mit dem Pol
lendiagramm geht also hervor , daß m a n die Knospenschuppenanalyse zwar als 
gute Ergänzung zur Pol lenanalyse ve rwenden kann (Populus, Taxus), daß man 
aber die F u n d e mit sehr großer Vorsicht deuten muß und sich auf keinen Fall 
verlei ten lassen darf, aus hohen Wer ten nun auf die Vorherrschaft e iner be
s t immten Baumar t oder aus dem Fehlen von Schuppen auf ihr tatsächliches 
Fehlen zu schließen. 

Wertvol l sind die F u n d e von Schuppen in Proben, in denen der Pol len der 
betreffenden Ar t oder G a t t u n g nur wenige %, z. T. u n t e r 1%, ausmacht und 
daher das Vorkommen der A r t im Gebiet nicht belegt. Es wäre wertvoll , e inmal 
Versuche an einzelstehenden Bäumen zu machen, wieweit die Knospenschuppen 
ver t ragen werden, oder Oberflächenproben in reinen Beständen und in Misch
wäldern auf ihre Zusammensetzung an Knospenschuppen zu untersuchen. 

V I . D i e ü b r i g e n M a k r o f o s s i l i e n 1 ) 
1. Coenococcum geophilum: Etwa 200 Sklerotien. In 8 selten, 8/9 und 9 häu

fig, 9/10 sehr häufig. Besonders in an organischem Mater ia l reichen Schwemm-

' ) B e i d e n A n g a b e n ü b e r d i e H ä u f i g k e i t b e d e u t e n : s e h r s e l t e n 1—5, s e l t e n 5—20, 
h ä u f i g 20—100 , s e h r h ä u f i g ü b e r 100 S t ü c k . D i e a r a b i s c h e n Z a h l e n g e b e n d i e W a l d 
p e r i o d e n a n ( v e r g l . S . 104), z. T. s i n d m i t r ö m i s c h e n Z a h l e n a u c h d i e P r o f i l e e r w ä h n t . 

A l l e F u n d e w u r d e n m o r p h o l o g i s c h u n d a n a t o m i s c h e i n g e h e n d u n t e r s u c h t u n d v e r 
g l i c h e n . E i n e n ä h e r e B e s c h r e i b u n g w i r d h i e r a b e r n u r b e i s e l t e n e n u n d s c h w i e r i g zu 
b e s t i m m e n d e n A r t e n g e g e b e n . 
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torfproben, zusammen mit viel Coniferenresten. Nach C. A. WEBER (1914) ist 
Coenococcum geophilum in aus terrestr ischem Humus gebildeten oder solchen 
enthal tenden Böden von Heiden und Wäldern Europas weit verbrei te t . 

2. Sphagnum sp.: Sporen vereinzelt in la 7, III 6 a/b (—10%). Anstieg in 7, 
8, 9 und 10 (in la nur schwach ausgeprägt , in III s tarker Anst ieg bis über 50%. 
In II 10? bis zu 80%). In den beiden T H O M s o N ' s c h e n Diagrammen im Abschnitt 10 
ebenfalls s t a rke r Anstieg der Ericaceen- und Sphagnumkurve . 

Nicht nähe r best immbare Bla t t res te wurden vereinzelt in den Abschnit ten 9 
und 10 fefunden. THOMSON e r w ä h n t aus seinem allochthonen Teil ebenfalls viele 
Blat treste. 

3. Aulacomnium palustre Schwgr.: Etwa 10 Stämmchen. In 6a/b selten, in 10 
sehr selten. 

4. Leucodon sciuroides L.: In 6a/b, 6b/c und 6c sehr selten. 
5. Neckera complanata Hüb. : In 6a/b, 6b/c und 6c sehr selten, in 7 selten. 
6. Fontinalis antipyretica L.: In 9 sehr selten, 10 selten. 
7. Drepanocladus fluitans Warnst . : In 6a/b, 6b, 6b/c und 6c häufig, in 7, 8, 9 

und 10 selten. Von 6a bis 10. 
8. Drepanocladus exannulatus Gümb.: In 9 sehr selten. 
9. Polytrichum strictum Banks . : In 9 sehr selten. 
Dr. F. KOPPE (Bielefeld) ha t t e die große Freundlichkeit , die v o n mir b e 

s t immten Moose nachzuprüfen und die Drepanocladus-Arten zu best immen, w o 
für ich ihm herzlich danke. 

10. Lycopodium cf. inundatum L.: Eine Spore in la Abschnit t 6b. 
11. Lycopodium cf. complanatum L.: Eine Spore in la 6a. 
Perisporlose Farnsporen (im Diagramm un te r Filicinae) vereinzelt i n la 6c, 

1, 8, 9, 10, III 7, 8, 9, 10, II 10? 
12. Botrychium lunaria Sw.: Eine Spore in III 10 und eine in II 10? 
13. Polypodium vulgare L.: In la 7 zwei Sporen und in II 10? eine Spore. 
14. Osmunda regalis L.: Sporen vereinzelt in 5, 6a/b, 6c/7, 7, 8, 9 und 10. 

in TH . III über 60% in 9/10. 
Blat t reste in 8/9 selten. — Zu Osmunda gehören vielleicht auch t reppenför-

mige Farntracheiden, die zusammen mit den Blat t res ten gefunden worden sind. 
Die Übereins t immung der Bla t t res te mit rezentem Vergleichsmaterial ist voll
kommen. Die nordamerikanischen Ar ten Osmunda cinnamornea und claytoniana 
sind ganz anders. 

A b b . 4. a) Viscum album, E p i d e r m i s ; b ) Taxus baccaia, E p i d e r m i s ; 
c) Hex aquifolium, E p i d e r m i s . 



D i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g d e s I n t e r g l a z i a l s v o n W a l l e n s e n 103 

15. Taxus baccata L.: Über 1000 Nadeln: In 6a/'b sehr häufig, 6b häufig, 6b/c 
sehr häufig, 6c/7 häufig, 7 sehr häufig, 7/8 sehr selten. — 11 Samen: In 6a/b sel
ten, 6b, 6b/c und 6c sehr selten. — Holz: In 6a/b und 6b/c selten. — 11 Knospen
schuppen: In 6c sehr selten, in 7 selten. — Mikroskopische Reste also von 6a bis 7. 

Nadeln: Von den Nadeln existiert meist nu r noch die schlauchartige, mit 
ihren Spaltöffnungsfeldern sehr bezeichnend gebaute Epidermis (Abb. 4b, vergl. 
FLORIN 1931), sowie ein unkenntliches, zur Bes t immung nicht mehr brauchbares 
Leitbündel. 

16. Abies alba Mill.: Pol lenkörner : Ers tes Auf t re ten gegen Ende von 7 (fa) 
bzw. bei TH . I und III e twa in 6c. Ausbre i tung gegen Ende von 7. M a x i m u m in 8 
(la 16%, III 4%, TH. I 27%, TH . III 46%, Einzelprobe 51%). Abfall gegen Ende 
von 8 (in l a fallen 8 und 9 zusammen, in III nicht erfaßt). In TH . I in 9 nur 
noch e twa 2 — 3 % bis in 10. In TH. III noch s tä rker ver t re ten, aber zeitlich nicht 
genau zu erfassen. In I 10a nicht mehr vorhanden. — Über 500 Nadeln: In 7/8 
sehr selten, 8 sehr häufig, 8/9 selten, 3 häufig. — Über 200 Samen: In 7/8 sehr 
selten, 8 sehr häufig, 8/9 häufig, 9 sehr häufig. — Holz: In 7/8 sehr selten, 8, 8 9 
und 9 selten. — Über 100 Fruchtschuppen: In 7/8 selten, 8, 8/9 und 9 häufig. 

Un te r den Holzresten wurde besonders Wurzelholz gefunden. 
17. cf. Larix: THOMSON e rwähnt aus dem Abschnitt 8 einige ca. 80 /u große, 

stark gefaltete Pollenkörner , die vielleicht der Ga t tung Larix angehören können. 
18. Picea sp.: Pol lenkörner: In Spuren schon in 5 und 6 (zusammenhängend), 

Anstieg Mit te bis Ende von 7 und 8. M a x i m u m in 9 (la 26%, TH . I 58%, TH . III 
59%, Einzelprobe 58%). In la 10a noch übe r 10%, in 10b unter 10%. TH . I in 10 
noch zwischen 15 und 20%. In den allochthonen Schichten in wechselnder Menge. 
— Kleine Piceapollen, die der Picea omoricoides angehören könnten, wurden 
nicht gefunden. —• Holz: In 7/8 sehr selten, 8, 8/9 und 9 selten, 

18a. Picea abies (L.) Kars ten: Über 300 Nadeln: In 6b/c sehr selten, 6c selten, 
6c/7 sehr selten, 7 sehr häufig, 7/8 selten, 8 häufig, 8/9 und 9 sehr häufig. — 
Uber 150 Samen: In 6c sehr selten, 7 häufig, 7/8 und 8 selten, 8/9 häufig, 9/10 
und 10 se l t en .—87 Knospenschuppen: In 6c sehr selten, 7 häufig, 7/8 sehr selten, 
8, 8/9 und 9 selten, 9/10 sehr selten. — 5 Zapfen: In 9. — Makroskopische Reste 
also von 6b bis 9. 

Auf de r Ober- und Untersei te der Nadeln befinden sich je 2 Spaltöffnungs
streifen, die in der Mittelzone je einige Reihen mit in der Längsr ichtung ge
streckten amphizyklischen Spaltöffnungsapparaten besitzen (Unterschied zu 
Picea omoricoides vergl. WEBER 1898, übe r die Epidermis vergl. FLORIN 1931). 

Die Länge der fossilen Zapfen be t räg t e twa 8—13 cm. Die Zapfenschuppen 
sind rhombisch vorgezogen und vorne ± zugespitzt, sie st immen völlig mit re
zenten Schuppen von Picea abies s. s t r und nicht mit den vorne abgerundeten 
Schuppen von P. obovata überein. 

19. Pinus sp.: Pol lenkörner : In la in 5 noch über 70%, aber abfallend, in 6a 
und 6b wei te r abfallend. In 6c und 7 n u r noch spurenweise (bzw. in Tu. I und III 
noch zwischen 5 und 10% in 6c). Anst ieg beginnt wieder gegen Ende von 7 
bzw. wei te r in 8 und 9. In 10 wei terer Anst ieg bis auf 80% (III) bzw. fast 90% 
(la), TH . I 73%, TH. III n u r 2 1 % (anscheinend nicht erfaßt). Im allochthonen Ab
schnitt in wechselnder Menge, jedoch s tets über 40%. .— Holz: In 8/9, 9 und 9/10 
selten. — 28 Nadeln: In 8 und 9 selten. — 10 Samen: In 9 sehr selten, 9/10 selten, 
10 sehr selten. 

Die Epidermis der Nadeln war fast vollständig zerstört , so daß danach nicht 
mehr festgestellt werden konnte, ob es sich um Pinus silvestris oder P. mugo 
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handelte. Es ist aber wahrscheinlich, daß die Nadeln, die gemeinsam mit den 
anderen Pinus-Großres ten gefunden wurden, von P . süvestris s tammen. 

19a. Pinus süvestris L.: 44 Zapfen: In 8 selten, 8/9 sehr selten, 9 häufig, 
9/10 und 10 sehr selten. — 

Die Länge der fossilen Kiefernzapfen schwankt zwischen 1,6 und 4,4 cm 
(Mittelwert: 2,7 cm) bei insgesamt 44 gemessenen Zapfen. Die Schuppen sind 
relativ schmal, ihre Kan ten sind n u r schwach aber doch deutlich gerundet . 

20. Batrachium sp.: 2 Früchtchen in 9. 
21. Thalictrum sp.: Ein Pol lenkorn in III 6b und ein weiteres in 3 (Ein

zelprobe). 
22. Nymphaea alba L.: 56 Samen: In 6a/b sehr selten, 6b/c selten, 6c und 6c/7 

sehr selten, 7 selten. — Von 6a bis 7. 
23. Brasenia purpurea Michx.: E twa 160 gut erhal tene und einige beschä

digte, zur Messung unbrauchbare Samen. In 6a/b sehr häufig, 6b sehr selten, 
6b/c häufig, 6c selten. — Von 6a bis 6c. 

Von den Samen besaßen 92 keinen Deckel, 62 ha t ten einen Deckel, und 4 
waren Zweiersamen (deformiert). F ü r die statistische Auswer tung wurden die 
Samen mit Deckel und ohne Deckel ge t rennt gemessen. Die Messungen wurden 
mit einem Meßokular auf 0,05 m m Genauigkeit durchgeführt; es w u r d e je eine 
Messung in der Längsr ichtung und eine in der Querr ichtung des Samens vor
genommen. Die Längenwer te bei den Samen ohne Deckel schwanken von 2,8 
bis 4,0 mm (Mittelwert: 3,31 mm), die Bre i t enwer te von 2,15—3,1 m m (Mittel
wert : 2,67 mm). Bei den Samen mit Deckel schwanken die Längenwer te von 
2,75—4,0 mm (Mittelwert: 3,44 mm), die Bre i t enwer te von 2,1—3,05 m m (Mittel
wer t : 2,65 mm). Fü r den Deckel kann man also e twa eine Größe von 0,13 m m 
annehmen. 

H. KOCH ha t 1931 umfangreiches rezentes Samenmater ia l von Brasenia un 
tersucht, um die von SZAFER (1925) versuchte Trennung von Unte ra r t en auf 
Grund der Größenvariabi l i tä t zu prüfen. Es stell te sich aber heraus , daß diese 
Trennung nicht möglich ist. Fü r ein größeres japanisches Material von bedeckel-
ten Samen hat H. KOCH folgende Wer te ermit te l t : Länge: 2,9—4,1mm, Brei te : 
2,0—3,1 mm. Die mi t t le ren Werte liegen bei KOCH für die Länge bei 3,6 mm, 
für die Breite bei 2,4 mm. Fü r den Deckel gab KOCH im Mittel 0,14 m m Größe 
an. Das fossile Mater ia l von Wallensen s t immt also recht gut mit dem rezenten 
japanischen Mater ial von KOCH überein. Die um sehr wenig höheren Brei ten
wer te der fossilen Samen lassen sich gut durch Deformation bei der Fossili-
sation erklären. Höckerzellen wurden nu r bei sehr wenigen Samen an dem der 
Mikropyle entgegengesetzten Pol festgestellt (9 Samen des gesamten Materials). 

Brasenia purpurea ist in Europa bekanntl ich n u r in ter t iären und intergla
zialen Ablagerungen mit Sicherheit nachgewiesen worden. 

In ihrem heut igen Verbrei tungsgebiet (atlantisches Nordamerika, Ostasien, 
Afrika, Australien) wächst Brasenia hauptsächlich in langsam ver landenden Ver
einen (auf tonigen, sandigen, schlammigen Böden), die an eine wenig (ca. 2 m) 
tiefe Zone ent lang des Ufers gebunden sind. Brasenia befindet sich im allge
meinen innerhalb der Verlandungszone an offenen Stellen, sog. Seefenstern 
(STOLLER 1908). In Wallensen wurde Brasenia in den Schichten, die offenbar im 
lieferen Wasser abgesetzt worden waren , niemals gefunden. Sie k a m immer in 
moosreichen Schichten vor (mit Drepanocladus u. a.), die in der Nähe des Ufers 
gebildet worden waren. 
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24. Ceratophyllum demersum L.: 35 Früchte : In 5/6a sehr selten, 6a/b selten, 
Cb/c häufig, 6c sehr selten. — Von 5—6c, (Zur Best immung und Verbrei tung 
vgl. BACKMAN 1943). 

25. cf. Ribes: THOMSON e rwähn t aus dem Abschni t t 8 einige Pol lenkörner , die 
vielleicht der G a t t u n g Ribes angehören können. 

26. Ritbus idaeus L.: 13 Ste inkerne, e twa 2 m m lang: In 5, 5/6a und 8/9 sehr 
selten, 9 selten. 

27. Rubus fruticosus s. 1. L.: 1 Steinkern von 2,8 mm Länge in 8/9. 
28. Comarum palustre L.: 70 Nüßchen: In 7/8 sehr selten, 8 und 8/9 selten, 

9 häufig, 9/10 selten. (Zur Bes t immung vergl. RUDOLPH 1917.) 
29. Sanguisorba officinalis L.: 1 Pol lenkorn in III in 10. 
30. Epilobium sp.: 1 Pol lenkorn in II in 10? 
31. 32, 33a. Tilia sp.: Pol lenkörner : Erstes Auf t re ten gegen Ende von 5, in 

6a und 6b schon in zusammenhängender Kurve , aber noch un te r 10°/o. Anst ieg 
gegen Ende von 6b. Maximum in 6c (la 29,5%, I I I 17%, TH. I 2 3 % , TH . III 4 3 % , 
Einzelproben (6c) 6 8 % und 55,5%). Abfall gegen Ende von 6c. Zu Beginn von 7 
noch über 10%, dann weiter abnehmend aber wäh rend 7 noch immer zwischen 
0 und 5%. In 8, 9 und 10 nur noch vereinzelt (in III), in 10b nicht mehr. 

Versuche, zu einer sicheren Ar tbes t immung der Pollen zu gelangen, führ ten 
zu keinem überzeugenden Ergebnis und sollen dahe r nicht besprochen werden. 
Knospenschuppen: In 6a/b sehr selten, 6b/c selten, 6c sehr selten. 

31. Tilia cor data MILL . : E twa 35 ± gut e rha l t ene Früchte und einzelne Car-
pelle. In 6a/b selten, 6b sehr selten, 6b/c und 6c selten, 7 sehr selten. 

Länge der Früchte einschließlich verble ibendem Griffelrest e twa 5—9 mm. 
Form verkehr t eiförmig, sel tener kugelig, asymmetrisch. Auf dem Endokarp 
keine Rippen, Carpelle nur durch Nähte ve rbunden . Abbruchstelle des Frucht
stiels nicht umwal l t . Griffelansatz stielchenartig verlängert , ca. 0,5 mm Durch
messer. 

32. Tilia platyphyllos SCOP.: E twa 80 Früchte und einzelne Carpelle (Abb. 5b). 
In 6a/b, 6b, 6b/c, 6c und 7 selten. 

Länge einschließlich verbleibendem Griffelrest etwa 6—10 mm. Form ku
gelig-eiförmig. Größte Breite in der Mitte, se l tener im oberen Drittel . Rippen 
auf dem Endokarp im unteren Teil sehr kräft ig, die Abbruchsteile des Frucht
stiels wal lar t ig umwachsend, bis oben deutlich. Griffelansatz kurz, knopfförmig, 
dick, bis 1 m m Durchmesser. 

Rezente Früchtchen von Tilia intermedia HAYNE zeigen alle Übergänge zwi
schen T. cordata und platyphyllos. Sie gleichen ba ld mehr dem einen, bald mehr 
dem anderen Elter. Auch bei dem fossilen Mater ia l fanden sich vereinzelt solche 
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Abb. 5. a) Tilia tomentosa, Früchtchen (2,3x vergr.); b) Tilia platyphyllos, Früchtchen 
(2,3 x v e r g r . ) . 
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Übergangsformen, die nicht sicher bes t immbar sind und deshalb h ie r nicht 
aufgeführt werden sollen. 

33. Tilia tomentosa MOENCH: Etwa 100 Früchte und einzelne Carpelle (Abb. 5a). 
In 6a/b und 6b sehr selten, 6b/c selten, 6c häufig, 7 selten. 

Länge e twa 6—10 mm. Form ellipsoidisch, seltener kugelig. Rippen auf dem 
Endokarp n u r im un te ren Teil schwach vorhanden, Wall an der Abbruchstel le 
des Fruchtst ie ls angedeutet , im oberen Teil nur feine Nähte. Frucht in den 
Griffelrest allmählich schnabelart ig vorgezogen. 

BAAS (1931) glaubte in der frühdiluvialen Ablagerung von Schwanheim neben 
Tilia platyphyllos auch T. tomentosa nachweisen zu können. Seine Abbi ldungen 
von fossilen tomentosa- und platyphyllos-Früehten zeigen die e rwähn ten Unte r 
schiede und s t immen gut mit den Früchten von Wallensen überein. In Rinners 
dorf (STARK, FIRBAS & OVERBECK 1932) w u r d e n ebenfalls Früchte gefunden, die 
als Tilia platyphyllos vel tomentosa beschrieben wurden . Ich konnte das fossile 
Material von Rinnersdorf (Sammlung FIRBAS) mit dem Wallenser Mater ia l ver
gleichen, wobei sich herausstel l te , daß die Früchte von Rinnersdorf sämtlich der 
Tilia tomentosa angehörten. PIECH (1932) zeigt Abbildungen, die als Tilia platy
phyllos beschrieben wurden . Sie lassen aber erkennen, daß es sich hierbei 
auch um Tilia tomentosa handel t (PIECH 1932, Taf. V, Fig. 76). Vielleicht ist 
T. tomentosa auch sonst früher nicht e rkann t und zu platyphyllos gerechnet 
worden, so daß eine Revision älteren Mater ia ls noch wei te re Funde ergäbe. 

Die Beschaffenheit der Oberfläche des Endokarps eignet sich nicht zur Unte r 
scheidung von T. tomentosa und platyphyllos, da die Höcker und Warzen offen
bar durch die Fossilisation herausgearbei te t werden. 

Heut ige Verbre i tung (Abb. 6): Syr ien und Bi thynien (und vielleicht west
licher Kaukasus) , nord- und nordwes twär t s bis Südwestrußland, Rumänien , 
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A b b . 6. H e u t i g e V e r b r e i t u n g v o n Tilia tomentosa ( n a c h SCHMUCKER 1942) . 
O f r ü h d i l u v i a l e r F u n d p u n k t ; • i n t e r g l a z i a l e F u n d p u n k t e . 1) S c h w a n h e i m , 

2) W a l l e n s e n , 3) R i n n e r s d o r f , 4) W i e l u n . 
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Siebenbürgen, Süd- und Ostungarn , wes twär t s bis zum Plat tensee, Serbien, 
Kroat ien (Arealkarte bei SCHMUCKER 1942). 

34, 35a. Acer sp.: Po l lenkörner vereinzelt in 6a, 6b, 6c/7 und 7, sämtlich in 
gutem Erhal tungszustand. 

34. Acer campestre L.: E t w a 70 Früchtchen. In 6a/b häufig, 6b sehr selten, 
6b/c und 6c selten, 7 sehr selten. — Von 6a—7. Die Früchte besaßen z. T . noch 
Reste des Flügels. 

35. Acer platanoides L.: 5 Früchtchen, teilweise noch mi t Resten des Flügels: 
In 6c und 7 sehr selten. 

36. Hex aquifolium L . : Pol lenkörner in 5 zwischen 5 und 10°/o, hier möglicher
weise t e r t i ä ren Ursprungs. In 6a, b, c bis zu 5°/o, in III 6c übe r 5°/o. In 7 vere in
zelt noch bis zu 2°/o. In 8—10 sehr selten. — 43 Ste inkerne: In 6b/c, 6c und 7 
selten. —• Blat t res te (vergl. Abb. 4c): In 6b/c, 6c und 7 selten. Großreste also 
insgesamt von 6b—7. 

37. Rhamnus frangula L.: Ein S te inkern in 9. 
38. Hedera helix L.: Pol lenkörner vereinzelt in 6a, b, c und 7; in TH . III 

in 6c bis zu 6%. 
Umbelliferae: Pol lenkörner in Einzelproben aus 6b und 6c vereinzelt. 
39. Quercus sp.: Pol lenkörner : Von Beginn der Ablagerung schon in zusam

menhängender Kurve. Anst ieg gegen Ende von Abschnitt 5 (in la) bzw. in 6a/b 
(III). Max imum in 6b (la 4 1 % , TH . I 6 1 % , TH . III 63%). Abfal l gegen Ende von 6b 
bzw. in 6c; in 7 noch zusammenhängend, in wechselnden Verhäl tnissen schwan
kend, aber meist unter 10%. In 10 z. T . noch vorhanden, aber unter 5%. — Etwa 
5000 Knospenschuppen: In 5 und 5/6a sehr selten, in 6a/b, 6b, 6b/c, 6c, 7 und 7/8 
sehr häufig, 8 selten, 8/9 sehr selten. — Etwa 40 Cupulae: In 6a/b häufig, 6b sehr 
selten, 6b/c selten, 6c und 7 sehr selten. — Eicheln: In 6a/b sehr selten, 6b/c 
selten. — Makroskopische Reste also von 5—9. 

Häufig fanden sich Bruchstücke sowie auch ganze Cupulae und Eicheln. Eine 
Artunterscheidung ist sehr schwierig und unsicher. Eine relat iv gut e rha l tene 
Eichel besaß eine fast si tzende, oben lappig verbre i ter te Narbe , die für Quercus 
petraea charakteristisch ist, während bei Qu. robur die Narben etwas gestielt 
und mehr zugespitzt sind (vgl. KIRCHNER, LOEW & SCHRÖTER). Z U einer sicheren 
Artdiagnose genügen diese Unterschiede aber noch nicht. 

40. Quercus cf. robur L.: 2 relat iv gut erhal tene Blä t t e r und Bla t t res te in 
6c und 7. 

Die Blä t te r von Quercus robur sind im Gegensatz zu Qu. petraea m e h r un 
symmetrisch und nur sehr kurz gestielt. Auf jeder Seite des Blattes befinden 
sich 4—5 Lappen, die bei Qu. robur stumpflich abgerundet sind, während sie bei 
Qu. petraea, die beiderseits 5—7 Lappen besitzt, e twas m e h r zugespitzt sind. 
Die Sei tennerven verlaufen bei Qu. robur im allgemeinen auch in die Buchten, 
während sie bei Qu. petraea in die Lappen und nur am Bla t tg rund in die Buch
ten verlaufen (vgl. GROSS 1933). Die schwächeren Nerven zwischen den Sei ten
nerven verlaufen bei Qu. petraea ziemlich parallel, bei Qu. robur ziemlich un
regelmäßig. Die Blät ter sind bei Qu. robur am Grunde geöhrt , während sie bei 
Qu. petraea keilig in den Stiel verlaufen. Alle diese für Qu. robur wei tgehend 
bezeichnenden Merkmale treffen bei dem besonders gut e rha l t enen fossilen Blat t 
zu bis auf das Fehlen des Bla t tgrundes . 

Es ist möglich, daß in Wallensen beide Eichen-Arten vorgekommen sind. 
41. Alnus sp.: Pol lenkörner : In 5 mit Wer ten um 10%, in 6a zunächst noch 

über 5%, dann weiter abfal lend auf un te r 5 % in 6a/b, b u n d c (la), bzw. in III 

8 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 



114 I l s e R a h l e n 

in 6a/b noch zwischen 10 und 20%, 6b dann wieder zwischen 20 und 25%, 6c un 
ter 5%. Anst ieg gegen Ende von 6c, in la wei te r ansteigend in 7, in 8/9 Maxi 
m u m (26%), in III 16,5%, in TH . I gegen Ende von 8 6%, TH . III 2 1 % (8/9?). 
Gegen Ende von 9 Abfall bis 10b un te r 5 % in III, bzw. 0 % in la, TH . I 0%, 
TH . III un te r 5%. — Holz: In 7/8, 8 und 8/9 sehr selten. 

41a. Alnus glutinosa (L.) GAERTNER: Über 100 Nüßchen: In 7, 7/8 und 8 häufig, 
in 8/9 und 9 selten, in 9/10 sehr selten. — Insgesamt also von 7—10. 

Frucht mit ± gut erhal tenen, nicht durchscheinenden, dicken Flügeln, die 
also nu r undeutl ich von der Frucht abgesetzt sind. Bei Alnus incana hebt sich 
der Flügel dagegen deutlich von der Frucht ab. 

42. Betula sp.: Pol lenkörner : In 5 und 6a/b noch in zusammenhängender 
Kurve, aber un te r 10% (la), bzw. in III von 12—17%, in 6a/b auf un te r 5 % 
gegen Ende von 6a/b abfallend. In beiden Diagrammen THOMSON'S in 6a/b eben
falls un te r 5%. In 6c nur noch vereinzelt auftretend, in 7 vereinzel t bzw. fehlend. 
Gegen Ende von 7 Anstieg zu höheren Wer ten in 8 und 9. In 10a Max imum 
von 20,5% (la), bzw. 4 5 % (III). In 10b wieder Abfall auf u n t e r 10%. In TH . I 
in 10 wei ter ansteigend, aber un ter 10%, in TH . III in wechselnden Verhäl tn is 
sen zwischen 10 und 20% schwankend. 

42a. Betula alba L. s. 1.: E t w a 130 Nüßchen ohne Reste des Flügels: In 6b, 
6b/c und 6c sehr selten, 7 selten, 7/8 sehr selten, 8 häufig, 8/9 selten, 9 häufig, 
9/10 sehr selten. — 12 Knospenschuppen: In 6a/b, 6b/c, 6c, 8/9, 9 und 9/10 sehr 
selten. —• 3 beschädigte und daher nicht nähe r bes t immbare Fruchtschuppen im 
Abschnitt 9. — Holzreste: In 7/8, 8, 8/9, 9 und 9/10 sehr selten. — Makrosko
pische Reste also insgesamt von 6a—10. 

43, 44a. Corylus sp.: Pol lenkörner in 5 von 7% auf 8 0 % ansteigend, in 6a 
und 6b wei te rer Anstieg, M a x i m u m in 6b bei 540% (la), bzw. 915% (III). In 6c 
und zu Beginn von 7 s t a rke r Abfall, dann allmählich we i te r abfallend. In 8 
und 9 un te r 10%, in 10 nu r noch vereinzelt auftretend. 

Auffallend sind die außerordentl ich hohen Coryluswerte des Abschnittes 6b, 
die die Baumpol lensumme mehrfach übersteigen (auch Corylus colurna? vgl. 44). 

Bekanntl ich nehmen die meisten Autoren das Vorhandensein ausgedehnter 
Haselhaine oder -wälder im frühen Postglazial an (vgl. die n ä h e r e Erör te rung der 
Frage bei FIRBAS 1949). Fü r die haselreichen interglazialen Abschnit te ist, da die 
Coryluswerte oft noch höher sind, gleiches ers t recht anzunehmen. 

Zum Unterschied von dem postglazialen borealen Hase lmaximum, das in 
Nordwestdeutschland, ent lang der Ostseeküste, in den westl ichen Mittelgebirgen 
und in einigen südwestlichen Landschaften besonders ausgeprägt ist (vgl. FIRBAS 
1949) und dort deutlich vor das Eichenmischwaldmaximum fällt, ist das in te r 
glaziale Hase lmaximum in Nord- und Nordwestdeutschland, in Dänemark und 
anderen Landschaften gleichzeitig mit dem Eichenmischwaldmaximum (JESSEN 
& MILTHERS 1928, STARK, FIRBAS & OVERBECK 1932, WOLDSTEDT, REIN & SELLE 1951). 

43. Corylus cf. avellana L.: Holz in 6a/b sehr selten. 
Nach HUBER & ROUSCHAL (in FREUND 1951) ha t das Holz von Corylus colurna 

in seinen wei teren Gefäßen durchschnittlich weniger und wei te r gestellte Lei 
tersprossen als das von C. avellana. (2—5 gegen 5—7). Bei den fossilen Holz
resten konnten im Frühholz n u r Lei tern mi t mehr als 5 Sprossen festgestellt 
werden. Das fossile Holz gehör t demnach mi t sehr großer Wahrscheinlichkeit 
zu C. avellana. 
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44. Corylus avellana L. vel colurna L.: E t w a 20 z. T. s tark beschädigte Nüsse 
und Bruchstücke von solchen: In 6a/b selten, 6b sehr selten, 6b/c und 6c selten, 
7 sehr selten. 

F o r m der fossilen Nüsse: Längiich-eichelförmig, größte Bre i te im oberen 
Drit tel , Spitze ziemlich stumpf. Im oberen Teil s tumpf-zweikant ig, wohl schon 
vor der Fossilisierung im Querschnitt ellipsoidisch. (Deshalb w u r d e zum Ver
gleich mit rezenten Nüssen nicht die größte Bre i te sondern der größte Umfang 
gemessen.) Abbruchstel le ± s tark gewölbt. Oberfläche mit sehr deutlichen 
Längsr ippen, die an der Abbruchstelle mit Zacken ausmünden. 

Rezentes Vergleichsmaterial von Corylus colurna von leider unbekann tem 
Standor t s t immte in Form und Beschaffenheit der Oberfläche vorzüglich mi t 
dem fossilen Mater ia l überein, w a r al lerdings e twas größer. Maße von 10 fos
silen Nüssen: Länge im Mittel 2,2 (2,1—2,35) cm, Umfang im Mittel 4,35 (3,7 
bis 4,7) cm. Maße von 20 rezenten Nüssen: Länge im Mittel 2,3 (2,05—2,65) cm, 
Umfang im Mittel 5,1 (4,4—5,5) cm. 

SCHNEIDER (1906) gibt für C . colurna eine Bre i te von 1,2—1,8 cm, eine Länge 
von 1,7—2 cm an. Nach KIRCHNER, LOEW & SCHRÖTER ist C . colurna durch eine 
größere, bre i tere und s tärker gewölbte Abbruchfläche von C. avellana zu un te r 
scheiden; diese Angaben erscheinen aber wenig zutreffend. Die Beschreibung 
von WILLKOMM (1887) von C. colurna s t immt vorzüglich mit den rezenten und 
fossilen Nüssen überein, als Länge gibt er 2 cm an. Auch KOENE (1893) gibt eine 
ähnliche Beschreibung. 

Die Nüsse von C . avellana sind bekanntl ich sehr formenreich. GOESCHKE (1887) 
beschreibt zahlreiche Wild- und Kul tur formen der Hasel und gibt als Maße für 
die von C . avellana abs tammenden „Waldnüsse" an: Länge 12—22 mm, Brei te 
10—-18 mm, Dicke 8—18 mm (vgl. auch das dor t über C . avellana var. pontica 
Gesagte). 

G. ANDF.RSSON (1902) unterscheidet auf Grund umfangreicher Untersuchungen 
an rezenten und fossilen postglazialen Haselnüssen in Schweden und Finnland 
Z Haupt typen , zwischen denen alle Übergangsformen vorkommen. Das Häufig
kei tsverhäl tn is des runden zu dem langen Haup t typus ist jedoch auffallend kon
s tant bei den fossilen ebenso wie bei den rezenten Nüssen. Die Länge über 
schreitet 20 m m n u r höchst selten (vgl. wei ter das bei ANDERSSON, S. 167 übe r 
die Fruchtformen Gesagte). C. & E. REID (1915) beschreiben fossile Haselnüsse, 
die s t ä rke r gestreift sind als rezente, doch sind hier keine Maße angegeben 
MÄDLER (1939) gibt für pliozäne Nüsse eine Länge von 1,1—2,0 cm, eine Brei te 
von 0,75—1,85 cm, eine Schalendicke von 0,4—1,5 mm und z. T. eine kräftige 
Streifung an. 

Die Nüsse der südeuropäischen Corylus maxima MILL, sind nach L i te ra tu r 
angaben sehr viel länger als brei t (SCHNEIDER 2—2,4 cm lang, 1,4—1,5 cm brei t , 
WILLKOMM: ellipsoidisch, bis 3 cm lang, HEGI : zusammengedrückt , etwas ver 
längert , fast walzlich, Maße wie bei SCHNEIDER USW.). Sie scheinen der Form nach 
also von den vorher genannten Ar ten abzuweichen. 

Nach dem vorher Gesagten ist die Übere ins t immung der fossilen Nüsse mi t 
Corylus colurna so gut, daß man mit der Möglichkeit rechnen muß, daß auch 
diese Ar t vorgekommen ist. Eine sichere Bes t immung der fossilen Nüsse von 
Wallensen ist jedoch nicht möglich. Die heut ige Verbrei tung von C . colurna 
reicht (nach HEGI) von Südosteuropa nördlich bis Slavonien und zum Banat , 
östlich bis zum Himalaya. Aus interglazialen Ablagerungen Mit te l - und Nord
europas ist C . colurna bis jetzt nicht angegeben worden. 

8 
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45. Carpinus betulus L.: Pol lenkörner : Erstes Auf t re ten in 6a (la) bzw. in 
6c (III). Anst ieg gegen Ende von 6c und zu Anfang von 7. Maximum in 7 
fla: 80%>, III : 65°/o, TH . I: 65°/o). Abfall gegen Ende von 7 und in 8 und 9. In 10 
nur noch vereinzelt. — Etwa 400 Knospenschuppen: In 6c sehr selten, in 7 sehr 
häufig. —• Etwa 640 Nüßchen im Abschnit t 7. — Von 6c bis 7. 

46. Salix sp.: Pol lenkörner vereinzelt während der ganzen Ablagerungszei t , 
stets un te r 5%.—-25 Knospenschuppen: In 6a /b und 6b/c selten, in 7 sehr selten. 

47. Salix aurita L.: Ein kleines, mit rezentem Vergleichsmaterial vorzüglich 
übereinst immendes Blät tchen im Abschnit t 8. 

48. Salix cf. cinerea L.: Ein Blat t im Abschnitt 6b. 
49. Populus sp.: Holzreste in 6b und 9 sehr selten. 
49a. Populus tremula L.: 120 Knospenschuppen: In 6a /b und 6b selten, in 

6b/c, 6c u n d 7 häufig, 7/8 selten, 8, 8/9, 9 und 9/10 sehr selten. — 2 Blä t ter 
in 9. — Makroskopische Reste also von 6a bis 10. 

50. Ulmus s p . : Pol lenkörner : Schon im Abschnitt 5 vorhanden. In la An
stieg auf 3 1 % in 6a, Abfall auf 22% in 6b und Wieder-Anst ieg auf 4 9 % in 6c. 
Dann Abfal l bis gegen Ende von 7. In 8, 9 und 10 nicht mehr vorhanden. In 
Profil III in 6 und 7 in wechselnden Verhäl tnissen schwankend (13—23%); Maxi 
mum in 6c (26%), dann Abfall, in 7, 8, 9 n u r noch vereinzelt . TH . I: Von 4 6 % 
abfallend auf ca. 10% in 6c; in 7 we i te r abfallend, in 8, 9 und 10 n u r noch 
vereinzelt. TH . III: In 6a /b 25%, abfallend bis 6c und 7/8?, dann fehlend. In II 
Abschnitt 10? vereinzelt . — 7 Knospenschuppen: In 6a /b , 6b/c, 6c und 7 sehr 
selten. 

Da das Ulmusmaximum in den verschiedenen Diagrammen nicht gleichzeitig 
ist, muß die Frage, w a n n die Ulme tatsächlich ihre größte Verbre i tung hat te , 
offen bleiben. Auch JESSEN & MILTHERS haben in einigen Diagrammen ein sekun
däres Ulmusmaximum beobachtet. 

51. Urtica dioica L . : Ein Nüßchen in 6b/c. 
52. Viscum album L.: 1 Pollenkorn in I Abschnitt 7. — Blat treste und Epi-

dermisfetzen (vgl. Abb. 4a): In 6a /b sehr selten, 6b/c, 6c und 7 selten, 7/8, 8, 
8/9, 9 und 9/10 sehr selten. — Insgesamt von 6a bis 10. 

Die B lä t t e r und Blat t fetzen sind u. a. gut an dem charakterist ischen Aufbau 
der Epidermis kenntlich. Die unregelmäßig polygonalen Zellen sind nicht in 
best immter Richtung orientiert . Spaltöffnungen sind auf der B la t tun te r - und 
- O b e r s e i t e vorhanden mi t 2 zum Spal t paral lel l iegenden Nebenzellen. Die 
Innenwände der Nebenzellen sind s t a rk verdickt, sie bilden einen Wuls t übe r 
den eingesenkten Schließzellen, die z. T . von den Nebenzellen verdeckt werden . 
Die Spaltöffnungen liegen ± senkrecht zur Längsr ichtung des Blattes. 

Caryophyllaceae: Ein Pollenkorn in II Abschnitt 10? 
Chenopodiaceae: Ein Pollenkorn in II Abschnitt 10? 
Ericales: Nicht n ä h e r bes t immbare Pol lenkörner , vereinzelt in den A b 

schnitten 5 und 6a/b in (la) und in II Abschnit t 10? Vielleicht ter t iären Ursprungs . 
53. Empetrum sp.: Pol len in la 5 bis zu 3,5%, in 6a (III) 1%, dann ers t wie

der im Abschnit t 10. 
54. cf. Vaccinium sp.: Pollen in den Abschnit ten 8, 9 und 10 vereinzelt , in 

II 10? bis zu 8%. In 5 und 6 vereinzelt , hier vielleicht ter t iären Ursprungs 
(daher in de r Tabelle nicht verzeichnet). 

55. Calluna vulgaris L.: Pol lenkörner : In den Abschnit ten 6a/b und 7 ver 
einzelt, in 10 (III) bis zu 12%. Bei THOMSON mit den anderen Ericaceen und 
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Sphagnum zusammen in e iner Kurve . Nach THOMSON spielt un t e r den Ericaceen 
Calluna eine große Rolle. 

56. Fraxinus excelsior L.: Pol lenkörner : In la 5 schon in zusammenhängen
der Kurve, in 6a bis auf 23°/o ansteigend, gegen Ende von 6a wieder abfallend, 
dann in 6b und c in zusammenhängender K u r v e noch un te r 10°/o. In 7, 8 und 9 
n u r noch vereinzelt . In III von Beginn vereinzelt bis zu 5°/o in 6a/b, dann wie
der abfallend bis 6c, in 7 fehlend. In den Diagrammen THOMSON'S nur vereinzelt 
in 6, in I 6a/b bis 4%. — 3 beschädigte Flugfrüchte in 6a/b und in 7. 

Auffallend sind die hohen Frax inuswer te in la 6a. Mit einer Verwechslung 
mi t Pol lenkörnern von Potamogeton ist nicht zu rechnen, da bei allen als 
Fraxinus bes t immten Pol lenkörnern einwandfreie Längsfal ten vorlagen. 

57. Lycopus europaeus L.: 25 Klausen: In 6a/b sehr selten, 6b/c selten, 6c 
und 7 sehr selten. — Also von 6a bis 7. 

58. Plantago sp.: In 6b/c (Einzelprobe) ein Pollenkorn. 
Rubiaceae: Pol lenkörner vereinzelt in 10 (la und II) u n d in Einzelproben 

aus den Abschnit ten 6b und c und 9/10. 

59. Sambucus racemosa L.: 6 S te inkerne: In 8,? 8/9 und 9 sehr selten. Ca. 
2,5—3 mm lang und 1—1,5 m m breit , von Sambucus nigra deutlich durch 
schwächere Runzelung verschieden. 

60. cf. Viburnum sp.: THOMSON e rwähn t Pol lenkörner aus dem Abschnitt 8. 
61. Valeriana cf. officinalis L.: Ein Pol lenkorn in la Abschnit t 10. 
62. cf. Succisa sp.: THOMSON e rwähnt ein Pol lenkorn aus dem Abschnitt 6a/b. 
Compositae: Pol lenkörner vereinzelt in 5, 6, 7 und 10. 
63. Artemisia sp.: Pol lenkörner vereinzelt in 5, 7 und 10? (II), aber 2 % nicht 

überschreitend. 
64. Centaurea sect, cyanus L.: 2 Pol lenkörner in II 10? eines davon gut 

e rha l ten (vgl. Abb. 7a, b). 
^ ^ ^ ^ ^ Nach mündlicher Mit te i lung 

| | # von Her rn G . WAGENITZ kommt 
nach dem Bau der Exine (dicke, 
verzweigte Stäbchen, außen fast 
glatt) für Mit teleuropa n u r die 
Sektion cyanus in Frage. Cen
taurea cyanus selbst scheidet 
aus, da die Ringfalte nicht von 
deutlichen costae umgeben ist. 
Vermutlich handel t es sich um 
ein —allerdings relativ kleines 

Abb. 7 . Centaureu sect, cyanus, Pollen; a) Aufsicht ( 4 1 ^ ) -Pol lenkorn von C. mon
aurale Exine; b) optischer Schnitt ( ~ 6 6 0 x vergr.) tana oder C . triumjetti. 

65. 66, 67a. cf. Potamogeton sp.: Pol lenkörner vereinzelt in den Abschnit ten 
6 und 7. 

65. Potamogeton natans L. 2 ) : 16 z. T. beschädigte S te inkerne : In 5, 5/6a und 
6a/b sehr selten, in 6b/c selten, 6c, 8/9 und 9 sehr selten. — Von 5—6c und 
in 8 und 9. 

z ) Z u r B e s t i m m u n g d i e s e r u n d d e r f o l g e n d e n A r t e n v g l . JESSEN 1 9 4 9 . 
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Länge der unbeschädigten Steinkerne: 2,5—3,2 mm, max. Brei te : 2,0—2,2 mm. 
Ste inkerne deutlich gekielt. Die dorsale Klappe reicht bis zur Basis des Grif
fels, der sich vent ra l befindet. Auf beiden Seiten des Ste inkernes befindet sich 
eine deutliche zentrale Vertiefung. 

66. Potamogeton obtusifolius MERT. et KOCH: 55 S te inkerne : In 5 und 5/6a 
sehr selten, 6a/b und 6b selten, 6b/c häufig. — Also von 5—6c. 

Länge: 1,89—2,73 mm, Bre i te 1,42—2,2 mm. Ventral - und Dorsalseite konvex, 
Griffel mi t te ls tändig; die dorsale Klappe reicht bis zum Griffel. Klappe schwach 
gekielt, e twas unregelmäßig. Eine kleine Warze nahe der Basis des Ste inkernes 
laterodorsal auf jeder Seite (Abb. 8a, b). 

. . . 3 m m ' 1 1 1 1 1 5">™ 
A b b . 8. Potamogeton obtusi- A b b . 9. Potamogeton trichoides, 

folius, S t e i n k e r n e . S t e i n k e r n e . 

67. Potamogeton trichoides CHAM, et SCHLECHT., var. condylocarpus TAUSCH: 
72 Ste inkerne: In 5 selten, 5/6a sehr selten, 6a/b und 6b selten, 6b'c häufig, 6c 
sehr selten. —• Von 5—6c. 

Länge: 2,36—3,04 mm, Brei te : 1,73—2,62 mm. Die Ventralsei te ist fast ge
rade, e twas un te rha lb der Mit te befindet sich eine kleine Spitze. Die Dorsal
seite ist fast halbkreisförmig gekrümmt mi t deutlichem, s t a rk höckerigem Kiel; 
dieser en tspr ingt dicht am Griffel. Basal auf jeder Seite k le ine Höckerchen. Am 
Grunde ein großer Höcker. Die Steinkerne gehören alle de r var. condylocarpus 
an (Abb. 9 a, b). Bei der var . Ziocarpus ist der Kiel ganzrandig. 

68. Najas marina L.: 3 Samen in 6c/7. 
Cyperaceae: Pol lenkörner vereinzelt wäh rend der ganzen Ablagerungszeit . 

In la 5 bis 9°/o, dann immer unter 5°/o bzw. fehlend. In III 6a/b 100/o, sonst 
immer un te r 5°/o. 

69. Eriophorum vaginatum L.: THOMSON e r w ä h n t aus der allochthonen Serie 
viel Scheidenepidermen. 

70. Carex sect, vignea: 54 Innenfrüchtchen: In 6b/c selten, 6c und 7 sehr 
selten, 8 selten, 9 häufig, 9/10 sehr selten, 10 selten. — Also von 6—10. 

71. Carex sect, eucarex: 17 Innenfrüchtchen: In 6a/b selten, 6b, 6b/c, 6c, 
6c/7, 8, 9 und 10 sehr selten. 

72. Carex pseudocyperus L.: 2 Schläuche in 6c und in 7. 
73. Carex riparia CURTIS: 2 beschädigte Utr icul i in 6b/c. 
Länge: ca. 5,5 und 6,2 mm. Die Schläuche besitzen einen kurzen s tark zwei

zähnigen Schnabel und haben 24—26 Rippen, die abwechselnd s tärker und 
schwächer ausgebildet sind, die randlichen am stärksten. Die Innenfrüchtchen 
sind dreikant ig , ca. 2,7 m m lang. Von der ähnlichen C. pseudocyperus durch die 
größere Zahl der Rippen sowie deren schwächere Ausbi ldung zu unterscheiden. 
C. vesicaria besitzt weniger Rippen und einen längeren Schnabel, C. hirta ist 
länger und behaar t . 
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74. Dulichium spathaceum RICH.: 2 Früchtchen in 6b/c. 
Länge: ca. 3 und 3,5 mm, max. Brei te : ca. 0,7 und 1,0 mm, Form länglich

oval (vgl. Abb. 10). 
Dulichium spathaceum ist ebenso wie Brasenia purpurea aus postglazialen 

Ablagerungen nicht bekannt . Die Gat tung ist heute monotypiseh (STOLLER 1909). 
Im Pliozän sowie in äl teren Abschnitten des Diluviums w u r d e noch eine zweite, 
heu te vollständig ausgestorbene Art d ieser Gat tung (Dulichium vespiforme 
Cl. REID & El. M. REID) nachgewiesen. STOLLER vermutet , daß die Gat tung Duli
chium früher, und zwar noch im Diluvium, mehre re Ar ten aufwies und daß die 
lebende Art D. spathaceum e ine Kol lekt ivar t darstellt. 

Heute k o m m t D. spathaceum nur noch im östlichen Nordamerika , von Texas 
und Florida bis Neufundland, vielfach mi t Brasenia purpurea zusammen, vor. 
Es ist eine Pflanze des Seggen- und Röhrichtgürtels , die ebenso wie Brasenia 
ein ozeanisches Klima mit viel Niederschlägen liebt. 

Gramineae: Pol lenkörner in den Abschni t ten 5 und 6a zwischen 5 und 10°/o, 
sonst immer un te r 5°/o bzw. fehlend. 

75. Phragmites communis TRIN.: Rhizomepidermisreste vereinzelt im Ab
schnitt 6a/b. 

76. Sparganium erectum L.: 13 S te inkerne : In 6a/b und 6b sehr selten, 
6b/c selten. 

77. Sparganium cf. minimum (HARTMAN) FRIES: 7 S te inkerne: In 6b/c selten, 
in 6c sehr selten. 

78. Typha cf. latijolia L.: Pol lente t raden vereinzelt wäh rend der ganzen 
Ablagerungszei t . 
79. U n b e s t i m m b a r e r S a m e n o d e r S t e i n k e r n : 9 Stück: In 6b/c, 6c/7 
und 7 sehr selten. 

Länge: 3,8—5,4 mm, Bre i te : 1,9—2,8 m m (Abb. I I a , b). Fo rm länglich-oval, 
an der oberen (?) Hälfte mi t flügelartigem Saum zu beiden Seiten. Oberfläche 
mi t ca. 8 Rippen, von denen die mit t leren der Vorder- u n d Rückseite s t ä rke r 
ausgebildet sind als die übr igen. Die e ine Seite ist s t ä rke r gewölbt als die 
andere . Innen eine ovale Höhlung mit deut l icher Öffnung a m oberen und 2 gut 
ausgebildeten Ecken am un t e r en Ende. W a n d u n g sklerenchymatisch, die beiden 
Flügel dagegen aus weichem, schwammigem Gewebe. Eine Bes t immung ist trotz 
vielfacher Bemühungen nicht gelungen. 

A b b . 10. Dulichium spathaceum, 
F r ü c h t c h e n . 

A b b . 11 . U n b e s t i m m t e r F r u c h t r e s t ; 
a) A u f s i c h t ; b ) v o n i n n e n . 
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Z e i t a b s c h n i t t e 5/6a 6a 6 a / b 6 b 6 b / c 6c 6 c ' 7 7 8 8/9 9 9/10 10 
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V I I . D i e V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g 

In Tabel le 1 sind alle genügend bes t immbaren Pflanzenreste in ihrer Ver
tei lung auf die einzelnen Zeitabschnit te zusammengestel l t . Es w u r d e n dabei 
unterschieden: 1. Pflanzen des offenen Wassers, 2 . Pflanzen des Röhrichts, 
3. Pflanzen offener Flach- und Hochmoore, 4 . Waldpflanzen — angefangen von 
den Bruchwäldern des Ufers bis zu den Wäldern trockener Mineralböden — 
und A r t e n anderer Format ionen. Verglichen mit anderen Interglazialfloren ist 
die Zah l der Waldpflanzen verhäl tn ismäßig groß, was mit der Steilheit der 
Ufer des kleinen, durch Einbruch ents tandenen Seebeckens und der Lage der 
Profile zusammhängen dürfte. An Hand dieser Tabel le lassen sich n u n die nach 
den Pol lendiagrammen unterschiedenen Waldperioden zusammenfassend 
kennzeichnen 3 ) . 

5. K i e f e r n - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t : Der Abschnitt ist in den un
tersuchten Profilen nu r schlecht erfaßt. Wenigstens zu Beginn dürf te Pinus noch 
eine große Rolle gespielt haben. Quercus,Fraxinus, Ulmus und Corylus sind in 
kräf t iger Ausbrei tung begriffen, und von Quercus l iegen auch schon Funde von 
Knospenschuppen vor. Alnus, Betula, Tilia und Picea sind nu r mi t geringen 
Po l lenwer ten vertreten, die nicht unbedingt auf ein Vorkommen im Gebiet zu
rückgehen müssen. Von der sonstigen Flora wurde n u r wenig gefunden. Er
wähnenswer t ist Potamogeton trichoides (neben P. natans und obtusifolius) als 
Anzeichen der beginnenden Ausbre i tung der wärmel iebenden Wasserflora, die 
den nächsten Abschnitt auszeichnet, sowie der Nachweis von Osmunda, die 
während der Eichenmischwaldzeit fehlt und erst wieder mit Beginn der Hain
buchenzeit auftritt. (Sediment noch sehr minerogen.) 

6. H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t : Nach dem Pol lendiagramm be
herrschen Eichenmischwälder mit Corylus, Ulmus, Fraxinus, Quercus und be
sonders im letzten Unterabschni t t ( 6c ) auch mit Tilia die Umgebung. Reiche 
Funde von Großresten bes tä t igen und erwei te rn diese Befunde durch den Nach
weis von Corylus avellana vel colurna, Quercus sp. bzw. Q. robur, Ulmus sp., 
Tilia tomentosa (ziemlich häufig), T. platyphyllos (weniger häufig), T. cordata 
(relativ selten), außerdem Acer campestre und platanoides, Populus tremula, 
Betula alba (selten), Salix sp. und cf. cinerea. Von Coniferen ist Taxus baccata 
häufig. Wichtig sind auch die Funde von Hedera helix, Viscum album (in 6 c ) 
und Hex aquifolium. Im letzten Abschnitt ist die he rannahende Ausbrei tung 
von Carpinus und Picea durch die ers ten Großreste dieser Ar ten angedeutet . 

Der reichen Zusammense tzung der Gehölze entspricht eine reiche, wärme
liebende Wasser- und Ufervegetat ion mit Nymphaea alba, Brasenia purpurea 
(zusammen mit Drepanocladus fluitans), Ceratophyllum demersum, Potamoge
ton natans, P. obtusifolius, P. trichoides als Wasserpflanzen und Lycopus euro-
paeus, Carex riparia, Dulichium spathaceum, Phragmites communis, Spar
ganium erectum als A r t e n des Röhrichts. Von der Wasserflora sind die Inter-
glazialpflanzen Brasenia und Dulichium auf die Hasel-Eichenmischwaldzeit 
beschränkt . 

7. H a i n b u c h e n z e i t : Nach dem Pol lendiagramm herrscht Carpinus 
deutlich vor, daneben sind Corylus, Tilia, Quercus und Alnus nicht selten, au
ßerdem Fraxinus, Ulmus und Picea (diese in beginnender Ausbrei tung) vorhan
den. Gegen Ende erscheint Abies. Pollen von Pinus und Betula fehlt fast völlig. 

3 ) E s i s t z u b e a c h t e n , d a ß d i e ä l t e s t e n f r ü h i n t e r g l a z i a l e n A b s c h n i t t e 1—4, d i e w i r 
i m V e r g l e i c h m i t a n d e r e n F u n d s t e l l e n z u e r w a r t e n h a b e n , h i e r n i c h t e r f a ß t w o r d e n s i n d . 
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Die Funde von Großres ten bestät igen die große Häufigkeit de r Hainbuche 
in der näheren Umgebung. Sie zeigen außerdem, daß sich die Gehölze der 
Eichenmischwaldzeit noch erha l ten haben. So sind durch Großres te von den 
Gliedern des Eichenmischwaldes Quercus (reichlich, wohl Q. robur) , Tilia pla
typhyllos, T. tomentosa und T. cordata, Ulmus sp., Acer campestre und A. pla-
tanoides sowie Corylus colurna vel avellana nachgewiesen. Taxus ist ebenfalls 
noch reichlich vorhanden und s t i rbt dann gegen Ende des Abschnit tes anschei
nend aus. Vorkommen in Seenähe sind außerdem für Populus tremula, Betula 
alba, Picea abies (schon sehr reichlich) und, erst von diesem Abschnit t an, für 
Alnus glutinosa erwiesen. Auch Hex, Hedera und Viscum hat die Hainbuchen
zeit mi t der Eichenmischwaldzeit noch gemein. 

Die Wasser- und Ufervegetat ion ist gegenüber der Eichenmischwaldzeit auf
fällig vera rmt . Nur Nymphaea und Lycopus sind von den früher e rwähn ten Ar 
ten noch vorhanden und nur an der Wende 6 / 7 kommen Najas marina und 
Carex pseudocyperus (sehr selten) neu hinzu. Außerdem finden sich seit der 
Wende 6 / 7 regelmäßig Sporen von Osmunda. 

Bei den folgenden Abschnit ten ist zu bedenken, daß von ihnen weniger Ma
terial durchgesehen worden ist als aus der Eichenmischwald- und Hainbuchenzeit . 

8. T a n n e n z e i t : Aus dem Pol lendiagramm m u ß man eine beträchtliche 
Häufigkeit von Abies und (örtlich) von Alnus, einen s ta rken Rückgang der the r 
misch anspruchsvolleren Ar ten einschließlich der Hainbuche und eine immer 
s tä rker werdende Ausbre i tung von Picea folgern. 

Die Großreste bestä t igen die große Häufigkeit von Abies alba, Picea abies 
und Alnus glutinosa. Vom Eichenmischwald wurde n u r noch Quercus (sehr sel
tene Knospenschuppen) gefunden. Vom Uferrand s t ammen wohl Salix aurita 
und Populus tremula. Pol len von Hedera ist nicht m e h r vorhanden, solcher von 
Hex sel ten (Großreste fehlen). Viscum ist hingegen durch Blat t funde erwiesen. 

Die Wasserflora ist schlecht erfaßt , nur Potamogeton natans ist von der 
Wende 8 /9 bekannt . Osmunda wi rd häufiger. Von Rubus idaeus, R. fruticosus 
und Sambucus racemosa wurden an der Wende 8 / 9 Ste inkerne nachgewiesen. 

Sehr interessant ist das Auf t re ten einer Pflanzengruppe, die sich nun offen
bar im Zusammenhang mit einer beginnenden meso- bis oligotrophen Ver
moorung einfindet oder häufiger wird . Man kann dazu Pinus süvestris (Zapfen, 
wohl auch zu dieser Ar t gehörige Nadeln), Betula alba, Comarum palustre und 
cf. Vaccinium zählen und das häufigere Vorkommen von Sphagnumsporen so 
deuten. 

9 . F i c h t e n z e i t : Im Pol lengehal t herrscht Picea vor, die Pollen aller 
übr igen Bäume werden immer spärl icher mit Ausnahme von Pinus und Betula, 
die zunehmen. 

Auch das bestät igen die Großreste , unter denen Picea und — wohl mehr 
aus dem äl teren Teil des Abschnit tes — auch noch Abies besonders häufig sind. 
Von Alnus glutinosa wurden noch einige Früchte gefunden; viel häufiger sind 
aber n u n die Großreste von Pinus süvestris und Betula. Auch die oligotrophe 
Moorkomponente ist bereichert: Zu Sphagnum, von dem jetzt auch Blä t ter ge
funden sind, ist Polytrichum strictum, zu Comarum und cf. Vaccinium regel
mäßiger Calluna (Pollen) getreten. Rhamnus frangula ist wei ter zu erwähnen, 
ebenso die häufigen Osmunda-Sporen , Sambucus racemosa und immer noch 
Viscum. In der Wasserflora t r i t t neben Potamogeton natans und einigen Moo
sen (Drepanocladus fiuitans, Drepanocladus exannulatus, Fontinalis antipyre-
tica) Batrachium auf. 
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1 0 . K i e f e r n z e i t : Nach dem Pol lendiagramm sind Pinus (vorherrschend), 
Betula und Picea häufig, alle anderen Holzar ten nu r durch ger inge Werte ve r 
t re ten, die nichts über ihr Vorkommen im n ä h e r e n Gebiet besagen. Auch u n t e r 
den Großresten sind nur Pinus süvestris, Picea abies und (an der Wende 9 / 1 0 ) 
Betula alba festgestellt worden. Zu einer spärl ichen Wasserflora mit Fontinalis 
und Drepanocladus fluitans k o m m e n Reste e iner Hochmoorflora mit Sphagnum, 
Aulacomnium palustre, Eriophorum vaginatum, Empetrum, cf. Vaccinium und 
Calluna. Osmimda-Sporen sind ziemlich sel ten geworden. Bemerkenswer t sind 
Pollen von Sanguisorba officinalis und Valeriana cf. officinalis. 

Versucht man die nachgewiesenen Per ioden k l i m a t i s c h zu deuten, so 
k a n n kein Zweifel darüber bestehen, daß die Tannen-Fichten- und Kiefernzeit 
küh le r war als die Eichenmischwald- und Hainbuchenzeit , wobei wir zumindest 
während der Fichten- und Kiefernzeit sowohl mi t niedrigeren Sommer tempe
r a t u r e n wie mit einer kürzeren Vegetat ionsperiode zu rechnen haben. In der 
Abfolge dieser 3 Abschnitte spiegelt sich offenbar die Klimaverschlechterung 
der he rannahenden neuen Eiszeit wieder. Ansä tze zur Hochmoorbildung oder 
eine solche selbst, die starke Zunahme der Calluna- und Sphagnum-Werte deu
ten darauf, daß die Niederschläge wesentlich höher waren als in den spä t 
glazialen Birken-Kiefernzei ten (vgl. FIRBAS 1 9 5 1 ) . 

Die Frage, ob das Tempera tu r -Opt imum des Interglazials in der Eichen
mischwaldzeit (6) oder der Hainbuchenzeit (7) oder gar schon in der Kiefern-
Eichenmischwaldzeit (5) lag, läßt sich an H a n d der Waldentwicklung weniger 
sicher entscheiden, da man nicht weiß, ob die Ausbrei tung von Carpinus nicht 
n u r mi t einer entsprechend spä ten Z u w a n d e r u g zu erklären ist. Doch wird die 
wahrscheinlichere Annahme, daß die Sommer während der Eichenmischwaldzeit 
a m wärmsten waren , dadurch gestützt, daß die Wasserflora wäh rend dieses A b 
schnittes am reichsten war u n d Brasenia, Dulichium und Potamogeton tri
choides fast n u r in diesem Abschnit t gefunden wurden. 

Von Pflanzen, die einen Hinweis auf die thermische Ozeani tät geben können, 
ist Hex durch sehr wahrscheinlich hierher gehör ige Pollen zu allen Zeiten, durch 
Großres te aber n u r im jüngeren Teil der Eichenmischwald- und in der Ha in 
buchenzeit ver t re ten , Taxus während des größten Teils der Eichenmischwald-
und Hainbuchenzeit , Hedera ebenso während beider Perioden, Osmunda e inmal 
(in Spuren) w ä h r e n d der Kiefern-Eichenmischwaldzeit (5) und dann erst wie 
der vom Ende der Eichenmischwaldzeit bis in die Kiefernzeit (10) . Auch das 
völlige Fehlen von Pinus wäh rend der Hainbuchenzeit spricht — als Ausdruck 
eines ausgeprägten Laubholzgebietes —• für re la t iv milde Winter . Gleichzeitig 
ist aber der subkont inenta le Acer platanoides, dessen Nordwestgrenze (von 
Belgien und der Eifel kommend) heute durch das Weserbergland zieht, gegen 
Ende der Eichenmischwaldzeit und in der Hainbuchenzeit nachgewiesen. Da
nach dürfte das Gebiet von Wallensen w ä h r e n d eines großen Teils des letzten 
Interglazials ähnlich wie heute einen gewissen s u b o z e a n i s c h e n K l i m a 
c h a r a k t e r besessen haben, besonders w ä h r e n d der Eichenmischwaldzeit , 
vielleicht auch noch während der Hainbuchenzeit ; wahrscheinlich w a r es jedoch 
wesentlich w ä r m e r als heute. Nach der heut igen Nordgrenze von Tilia tomentosa 
(vgl. Abb. 6) beurtei l t , müßte die Ju l i t empera tu r während 6 c und 7 mindestens 
2 0 — 2 1 ° be t ragen haben, wäh rend sie heu te bei 1 7 — 1 8 ° l i e g t 4 ) . Gleichzeitig 
dürf ten nach dem Ilex-Vorkommen und dem Kiefern-Rückgang die J a n u a r -

4 ) I s t d i e B e s t i m m u n g v o n Corylus colurna r i c h t i g , d a n n w ü r d e d a s d i e d u r c h Tilia 
tomentosa w a h r s c h e i n l i c h g e m a c h t e n K l i m a v e r h ä l t n i s s e b e s t ä t i g e n b z w . b e k r ä f t i g e n . 
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mittel k a u m unter 0 bis — 1 ° gelegen haben. Schon an der Wende der Tannen -
zur Fichtenzeit aber dürf ten Junimi t te l von 1 3 — 1 4 ° unterschr i t ten worden sein 
und die s t a rke Ausbre i tung der Fichte könnte außerdem mit einer Z u n a h m e 
der Winte rkä l te zusammenhängen. Doch soll nicht wei te r versucht werden , den 
interglazialen Klimaverlauf abzuleiten, da dies besser auf Grund des Vergleichs 
einer großen Zahl von Fundste l len gleichen Alters geschieht. 

Wie schon eingangs e r w ä h n t worden ist, lassen sich die Waldperioden des 
Interglazials von Wallensen, soweit sie erfaßt werden konnten , ohne Schwier ig
keit der Gliederung des letzten Interglazials zuordnen, wie sie in D ä n e m a r k 
JESSEN & MILTHERS ( 1 9 2 8 ) , im nordwestdeutschen Flachland zu einem gu ten Teil 
schon C. A. WEBER (seit 1 8 9 0 ) , in jüngster Zeit WOLDSTEDT, REIN & SELLE ( 1 9 5 1 ) 
erkannt haben. Als bezeichnende Züge dieses Interglazials gelten: eine ver
spätete Ausbre i tung von Corylus gegenüber dem Eichenmischwald, ein w ä h r e n d 
der Eichenmischwald- und Hainbuchenzeit nu r sehr ger inger Anteil von Picea 
und das völlige Fehlen von Fagus (zumindest im nordwestl ichen Mitteleuropa). 
Die beiden le tz tgenannten Merkmale gel ten auch für Wallensen — von Fagus 
wurde kein einziges Pol lenkorn gefunden. Ob sich die Hasel in Wallensen nach 
dem Eichenmischwald ausgebrei te t hat, läßt sich nicht sagen, da die D iag ramme 
nicht weit genug zurückreichen. 

Ein Vergleich der Diagramme mit anderen Fundstel len soll im übr igen nicht 
vorgenommen werden. Hingewiesen sei n u r darauf, daß in Wallensen die Alnus-
Werte re la t iv niedrig sind, was sich wohl aus der F o r m und Lage des kleinen 
Einsturzbeckens, dem Fehlen größerer randlicher Bruchmoorgebiete, e rk lär t . 
Ferner darauf, daß die offensichtlich von Ost nach West gerichtete Ausbre i tung 
der Tanne insoweit bes tä t ig t wird, als Abies in Wallensen erst gegen Ende der 
Carpinuszeit auftritt , w ä h r e n d sie in Rinnersdorf schon vor dem Carpinus-
Maximum, weiter östlich noch früher erscheint (vgl. FIRBAS 1951) . Jedenfal ls 
kann die Waldentwicklung, wie sie bisher n u r im Flachland nördlich der Mit te l 
gebirge als für das letzte Interglazial bezeichnend e r k a n n t worden ist, durch 
Wallensen auch für den Bereich der nordwestl ichen Mittelgebirge als gült ig 
angesehen werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

1. V o n d e m z u e r s t 1907 v o n MENZEL b e s c h r i e b e n e n , v o r k u r z e m (1951) auch v o n 
P . W. THOMSON p o l l e n a n a l y t i s c h u n t e r s u c h t e n I n t e r g l a z i a l v o n Wallensen wurden noch 
3 weitere D i a g r a m m e a u f g e s t e l l t , e i n P r o f i l u n d über 50 E i n z e l p r o b e n a u f G r o ß r e s t e 
u n t e r s u c h t . D i e n a c h g e w i e s e n e Folge d e r W a l d p e r i o d e n : 5. K i e f e r n - E i c h e n m i s c h w a l d -
zeit — 6. H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t — 7. H a i n b u c h e n z e i t — 8. T a n n e n z e i t — 9. F i c h 
tenzeit — 10. K i e f e r n z e i t , stimmt — mutatis mutandis — völlig m i t d e r P e r i o d e n f o l g e 
überein, d i e in D ä n e m a r k u n d im n o r d w e s t d e u t s c h e n F l a c h l a n d a l s f ü r d a s letzte 
I n t e r g l a z i a l b e z e i c h n e n d erkannt worden i s t . (Die ältesten f r ü h i n t e r g l a z i a l e n A b 
s c h n i t t e sind nicht e r f a ß t w o r d e n ) . Danach k a n n ( m i t THOMSON) Wallensen d e m letz
t e n I n t e r g l a z i a l z u g e o r d n e t u n d d i e e r w ä h n t e W a l d f o l g e auch f ü r d i e n o r d w e s t l i c h e n 
M i t t e l g e b i r g e a l s gültig a n g e s e h e n werden. V o n Fagus wurde k e i n e i n z i g e s P o l l e n 
korn n a c h g e w i e s e n . 

2. D i e p o l l e n a n a l y t i s c h e n B e f u n d e k o n n t e n d u r c h d i e U n t e r s u c h u n g v o n G r o ß 
r e s t e n , u. a. d u r c h z a h l r e i c h e F u n d e v o n K n o s p e n s c h u p p e n e r g ä n z t u n d e r w e i t e r t w e r 
d e n . I n s g e s a m t w u r d e n 80 S i p p e n , m e i s t A r t e n , z. T . G a t t u n g e n o d e r F a m i l i e n , be
s t i m m t , w o n a c h W a l l e n s e n a l s a r t e n r e i c h e I n t e r g l a z i a l f l o r a b e z e i c h n e t w e r d e n k a n n . 
D i e W a s s e r f l o r a w a r w ä h r e n d d e r H a s e l - E i c h e n m i s c h w a l d z e i t am r e i c h h a l t i g s t e n ; f ü r 
d i e s e Z e i t k o n n t e n a u c h d i e i n E u r o p a h e u t e a u s g e s t o r b e n e n i n t e r g l a z i a l e n Leit
p f l a n z e n Brasenia purpurea u n d Dulichium spathaceum n a c h g e w i e s e n w e r d e n . Be
m e r k e n s w e r t i s t a u c h d e r N a c h w e i s d e r h e u t e s ü d o s t e u r o p ä i s c h e n Tilia tomentosa. E i n 
m e r k w ü r d i g e r F r u c h t r e s t ( S t e i n k e r n ? ) , d e r u n t e r N r . 79 b e s c h r i e b e n w o r d e n i s t u n d 
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w a h r s c h e i n l i c h v o n k e i n e r m i t t e l e u r o p ä i s c h e n A r t s t a m m t , g e h ö r t s o w o h l d e r H a s e l -
E i c h e n m i s c h w a l d - w i e d e r H a i n b u c h e n z e i t a n . 

3. R e i c h e F u n d e v o n Hex, Hedera, Taxus u n d Osmunda b e z e u g e n e i n e g e w i s s e 
t h e r m i s c h e O z e a n i t ä t d e s G e b i e t s w ä h r e n d a l l e r Z e i t e n . W ä h r e n d d e r H a s e l - E i c h e n 
m i s c h w a l d z e i t u n d d e r H a i n b u c h e n z e i t d ü r f t e d a s G e b i e t a b e r s o m m e r w ä r m e r g e 
w e s e n s e i n a l s h e u t e . 
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Sanderbildung durch subglaziäre, aufsteigende 
Schmelzwasserströme ? 

Von Paul J a s p e r s e n , Kiel 

Allgemein ging b isher die Anschauung über die Entwässerung des nord
deutschen Inlandeises dahin , daß sie subglaziär wie supraglaziär in zentrifugaler 
Richtung erfolgt und daß n u r so auch eine Erk lä rung der vor dem ehemaligen 
Eisrand l iegenden Sander gegeben sei. Als Ursache des Aufsteigens des subgla-
ziären Schmelzwassers aus der Mulde der Ostsee zur Höhe der Sander hinauf 
wird der hydrostat ische Druck, un te r dem das Schmelzwasser un te rha lb des 
Eises s tand, angenommen. Gegen diese Theorie e rheben sich mehrfache Beden
ken. Sie liegen zunächst auf morphologischem Gebiet; aber auch die physi
kalisch-hydrostatischen F ragen können noch keineswegs als geklär t gelten. Das 
Hinaufdrücken des Schmelzwassers auf die Höhe der Sanderflächen ist aber 
nicht n u r ein hydrostat isches Problem, sondern gleichzeitig und mindestens 
ebenso sehr ein hydrodynamisches. Von dieser Seite he r ist die obige Theorie 
noch k a u m untersucht worden. Ein Versuch dazu soll im folgenden un te rnom
men werden. H i e r b e i s i n d i n e r s t e r L i n i e d i e V e r h ä l t n i s s e d e r 
C i m b r i s c h e n H a l b i n s e l i n B e t r a c h t g e z o g e n w o r d e n . 

I. F r a . g e n a u f m o r p h o l o g i s c h e m G e b i e t 

Zunächst sollen einige Bedenken morphologischer Ar t kurze Erwähnung 
finden: 

1.) Die Sander sind in fast ununterbrochener Erstreckung von Norden bis 
Süden vorhanden und z w a r auch da, wo keine Ausmündungen von Tunnel tä lern 
vermute t werden können, weil die Oberflächenform keine Grundlage dazu bie
tet. Die Tunnel tä ler sind also nicht Voraussetzung der Sander. 

2.) Es fehlt vielfach, namentlich in Nord- und Südschleswig, an e inwand
freien Spuren einer Verbindung von den ve rmute t en Tunnel tä le rn zu den 
nächstgelegenen, nach Westen führenden Wasseriäufen, obgleich es sich bei den 
abzulei tenden Schmelzwassern um sehr große Mengen gehandel t haben müßte, 
deren S t rombet ten nicht ohne deutliche Spuren verschwinden würden. Die Tat
sache allein, daß west- und ostwärts führende Wasserläufe vorhanden sind, de
ren Ursprungspunkte diesseits und jenseits der Wasserscheide in geringer, aber 
immerhin k i lometerwei ter Entfernung voneinanderl iegen, stellt keinen Beweis 
dafür dar , daß es sich u m zusammengehörende, f rüher durchgehende Wasser
läufe handel t . Als Beispiel sei das vom Busdorfer Teich bei Schleswig südwär ts 
streichende Tal genannt . Es endet in e inem Talkessel, dessen umrahmende Hö
hen keine Lücken zeigen, die auf den früheren Durchlaß eines Wassers t roms 
hindeuten. 

Wo aber ein f rüherer Auslauf nach Westen angenommen werden kann, wie 
mehrfach im holsteinischen Gebiet, bes teh t keine Nowendigkeit , ihn als Aus
mündung eines Tunnel ta les zu erklären. Er ist als Überlauf eines beim Rück
zug des Eisrandes gebi ldeten Stausees ( .zB. Emkendorfer Senke beim Westen
see bei Kiel) oder als d i rek te r Abfluß supra- oder inglaziären Schmelzwassers 
zu deuten. 

9 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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3.) Fördenbecken mit Schwellen und innere Fördentä ler mit Seen, die sich 
stufenweise aufwärts h in tere inander reihen, werden in Anlehnung an die glei
chen Erscheinungen in Skandinavien als Kennzeichen von Tunne l tä le rn ange
sehen (z.B. E. W E R T H 1 9 0 8 / 9 , S. 346ff.). Der wesentliche Unterschied, daß im 
einen Fal le Eis und Wasser abwär t s , im anderen Falle nach der herrschenden 
Theorie aufwärts , also gegen die Stufen, liefen, schließt aber die Analogie zu 
den subglaziären Rinnentä lern in Skandinavien aus. 

4.) Viele der vermute ten Tunne l tä le r verdanken ihre En ts tehung erst spä
teren, östlicher gelegenen Eisrandlagen, sie bes tanden also noch garnicht zu der 
Zeit, als das Eis bis zu den Sandern reichte (z. B. innerstes Haders lebener För 
dental und das Tal K r u s a u - P a t t b u r g bei Flensburg). Ein von der hier behan
delten Hypothese nicht beeinflußter Beobachter würde schwerlich ein Tal wie 
das Krusau -Pa t t bu rge r als subglaziär durch aufwärtsfließende Schmelzwässer 
oder durch eine Eiszunge ents tanden erklären, da das äußere Bild unzweifel
haft darauf hindeutet , daß die Tal führung ein Ergebnis des spä ter aufgeschüt
teten östlicheren Rückens darstel l t . Zu beachten ist auch, daß dieses Tal recht
winkl ig zur wahrscheinlichen Hauptbewegungsr ich tung des Inlandeises von 
der Förde abzweigt, dann seine Richtung um e twa 1 5 0 ° änder t u n d so zweimal 
von der Hauptbewegungsr ichtung des Eises gekreuzt worden sein müßte . Es 
muß angenommen werden, daß das Eis den Tunnel zuschütten und einebnen 
würde . 

5.) Die vermeintl ichen Tunnel tä ler verengern sich nach oben zu Bet ten klein
ster Rinnsale ohne Anzeichen, daß sie früher größere Wassermengen aufwärts 
geführt hä t ten; sie zeigen hier im Gegenteil alle Kennzeichen von Erosion durch 
abwärtsfließendes Wasser. Wenn sie Becken einer Gletscherzunge gewesen w ä 
ren, dann vürde diese die aus weichem Boden bestehenden Stufen und Talver
engungen beseitigt und ein mehr ausgeglichenes Tal hergestell t haben. (Die 
bre i te ren Täler mi t Rinnenseen, we i t e r östlich gelegen, weisen auf Eiserosion 
hin, z. B. die Langsee-Oxbekr inne nördlich der Schlei.) 

6.) Es ist damit zu rechnen, daß schon zur Zeit des Höchststandes der Weich
seleiszeit das subglaziäre Schmelzwasser einen subglaziären Abfluß durch den 
Großen Belt oder den Sund zum Kat tega t t und Skager rak gehabt hat . Die mor
phologischen Verhältnisse der Ostseemulde und des Belts sprechen dafür, daß 
ein Gefälle nach Norden bestanden hat . Die Absenkung Skandinaviens während 
der Weichseleiszeit infolge des Eisgewichts ha t sich auch auf die dänischen In 
seln erstreckt, sodaß eine tiefere Lage des Bel tgrundes zur damal igen Zeit an
zunehmen ist; das subglaziäre Wasser konnte und mußte also der Schwerkraft 
folgend nach un ten abfließen. Die Anschauung, daß sich an der Sohle des In
landeises ein Tunnelsys tem mit Schmelzwasser befunden habe, ist allgemein. 
Das Schmelzwasser wurde zum Teil durch den aus der Erde kommenden Wär
mes t rom erzeugt. Diese Menge w a r zwar sehr gering ( B R O C K A M P 1 9 5 1 , S. 5 4 ) , 
aber m a n muß sie als grundlegende, allgemeine Ursache zur Bi ldung und zur 
dauernden Aufrechterhal tung einer Schmelzwasserschicht ansehen, die dann 
durch h inzut re tende Oberflächen-Schmelzwässer ve rmehr t wurde . Man kann 
weder annehmen, daß sich dieses Entwässerungssys tem auf einzelne Gebiete be 
schränkt habe, noch daß i rgendwo Riegel bestanden, welche die durchgehende 
Verbindung unterbrochen hät ten. Auch die Tiefenverhältnisse im Kat tega t t und 
Skager rak deuten darauf hin, daß ein subglaziärer Abfluß zum At lan t ik bestan
den hat . Wenn ein solcher aber bestand, konnte kein so hoher hydrostat ischer 
Druck in der Ostseemulde erha l ten bleiben, daß er zum Hinaufdrücken von 
Wasser und Gesteinsmaterial zu den Sandern genügt hätte. 
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7.) Nachdrückliche Zweifel rufen die 100 m hochgelegenen Sande r im nord
westlichen Ju t l and hervor. Sie liegen in nächster Nähe der Nordsee und damit 
in ger inger Ent fe rnung vom tiefen, nicht m e h r vom geschlossenen Inlandeis 
bedeckten Meer. Daß das subglaziäre Schmelzwasser aus der großen Tiefe zu 
dem damals vielleicht 180 m über dem Meeresspiegel liegenden Sandergebiet 
empor steigen würde , stat t westlich abwär ts zum nahen Atlant ik auszuweichen, 
erscheint unwahrscheinlich. 

I I . F r a g e n a u f h y d r o s t a t i s c h e m G e b i e t 

Die S tä rke des hydrostat ischen Drucks in dem unterhalb des Eises befind
lichen Schmelzwasser richtet sich nach der Höhe des Wasserspiegels in den sub
glaziären Wasserläufen bzw. in den bis zur Oberfläche reichenden Spalten. Maß
gebend für den die Überwindung der Schwelle bewirkenden hydrostat ischen 
Druck ist nu r der Teil der Wasserhöhe in den Spal ten, der über dem Niveau der 
Abflußöffnung auf der Schwelle liegt, und ferner kommt nu r in Betracht die 
Wassersäule in den letzten Spalten, die sich in Richtung auf die Ausflußöffnung 
zu befinden, weil nach dem Gesetz der kommunizierenden Röhren der hydro
statische Druck aus höher gelegenen Spal ten durch die tiefer gelegenen Ent
las tung erfährt . 

Teilweise wird angenommen, daß das Inlandeis keine Spal ten gehabt habe, 
die von der Ober- bis zur Unterfläche durchgingen. Ob diese Anschauung rich
tig ist, kann hier dahingestel l t bleiben. Jedenfal ls ist sie aber nicht vereinbar 
mit de r Theorie, daß unter dem Eise ein hydrostat ischer Druck bes tanden habe, 
der zum Hinaufdrücken von Wasser und Gletscherschutt zu den Sandern genügt 
habe. Ohne Hinzunahme der Höhe der Eisdecke und entsprechende Erhöhung 
des Wasserspiegels in Spalten konnte kein genügend s tarker Druck erzeugt 
werden. Da zum anderen das subglaziär ents tehende Schmelzwasser, wie alle 
Gletscher im Winter zeigen, nu r verhäl tn ismäßig geringe Mengen aufweist, muß 
der Zu t r i t t supraglaziären Wassers auf dem Wege durchgehender Spalten vor
ausgesetzt werden, wenn eine genügende Schwemm W i r k u n g (siehe unter III) 
e r w a r t e t werden soll. Ein solcher Zu t r i t t ist na tu rgemäß wesentlich auf das 
Zehrgebiet des Inlandeises beschränkt. 

I I I . F r a g e n a u f h y d r o d y n a m i s c h e m G e b i e t 

In beiden oben be rühr ten F ragen der Spal tenbi ldung und des Abflußes zum 
Ka t t ega t t mögen die Meinungen geteilt sein. U m aber auf jeden Fall ein vor
eiliges Urtei l zu vermeiden, soll in der folgenden hydrodynamischen Unter
suchung zunächst noch in beiden Fragen die der bisherigen Hypothese günsti
gere Al te rna t ive zu Grunde gelegt werden. Es soll also z u m Z w e c k e d e r 
U n t e r s u c h u n g z u n ä c h s t v o r a u s g e s e t z t werden, daß es Spalten 
mit Wasserführung von der Ober- bis zur Unterfläche gegeben habe und daß 
kein subglaziärer Abfluß zum Kat tega t t bes tanden habe. Es soll fe rner die Wir
kung randnähere r Spal ten (siehe II Abs, 1) unbeachte t gelassen werden . P h y 
s i k a l i s c h g e s e h e n w ü r d e d e r g r ö ß t e , ü b e r h a u p t d e n k b a r e 
h y d r o s t a t i s c h e D r u c k d a n n e n t s t e h e n , w e n n i m Ü b e r 
g a n g s g e b i e t z w i s c h e n d e m N ä h r - u n d d e m Z e h r g e b i e t d e s 
G l e t s c h e r s b i s z u m R a n d m i t W a s s e r g e f ü l l t e S p a l t e n d i e 
V e r b i n d u n g v o m s u p r a g l a z i ä r e n z u m s u b g l a z i ä r e n W a s s e r 
h e r g e s t e l l t h ä t t e n . 

Sichere Berechnungen der absoluten Höhe des hydrostatischen Drucks kön
nen schon deswegen nicht aufgestellt werden, wei l nach obigen Darlegungen 

9 * 
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positive Angaben darüber , in welchem Höhenniveau die Ents tehung des höch
sten Drucks tatsächlich s tat tgefunden hät te , nicht gemacht werden können. Un
ter den obigen Voraussetzungen würde sich zwar ein hydrostat ischer Druck von 
genügender S tärke ergeben, um das Wasser bis zu den Sandern hinaufzu
drücken. Die Hypothese der Tunnel tä ler mit aufwärts gerichtetem Wassers t rom 
spricht aber nicht n u r von einem Wasseraustr i t t , sondern auch von einer kräf
tigen Sand- und Schuttförderung, die zur Aufschüt tung der Sander diente. Zu 
einer solchen Förderung ist aber eine beträchliche Geschwindigkeit des schie
benden Wasserstroms erforderlich. Zur Bean twor tung der Frage nach der Was
sergeschwindigkeit m ü ß t e zunächst das Gefälle des Wasserlaufs bekann t sein. 
Das Gesamtgefälle des subglaziären Wasserstroms in dem oben geschilderten 
günst igsten Fall ist genau gleich dem Gesamtgefälle de r darüberl iegenden Eis
oberfläche, da die Anfangs- und Endpunk te beider dieselben sind. Das Gefälle der 
Eisoberfläche kann mi t recht großer Sicherheit veranschlagt werden: Aus einer 
höchsten Höhe des Eises von etwa 3000 m auf der schwedischen Eisscheide und 
einer Weglänge von e twa 1000 km ergibt sich ein Gesamtgefälle von 3°/oo. Wenn 
man die Herkunft des Eises aus dem Bottnischen Busen annimmt, so w ü r d e der 
Weg von dort über Südschweden noch länger und das Gefälle entsprechend 
kleiner sein. Dies w ä r e allerdings das Gefälle „in der Luftlinie". Da das Wasser 
aber u n t e r dem Eise nicht auf dem kürzesten Wege nach Westen geflossen sein 
wird, sondern zweifellos in Windungen und Umwegen (siehe unten c), so wird 
das Gefälle des tatsächlichen Weges wesentlich ger inger zu veranschlagen sein. 

Es wi rd demgegenüber aber geltend gemacht, daß im Abschmelzgürtel ein 
sehr viel höheres Gefälle bestanden haben müsse, manchmal un ter Berufung 
auf grönländische und isländische Verhältnisse. Ein Vergleich mit einem In land
eis, das wie in den dor t igen Gebieten übe r mehr oder weniger steilem Unter
grund a b w ä r t s fließt, ist nun zwar n u r beschränkt angängig. R. GRAHMANN 
hat indessen für die letzte Vereisung un te r Berücksichtigung dessen, daß das 
norddeutsche Inlandeis im Randgebiet sich aufwärts bewegte, ein Oberflächen
gefälle des Eises von 5°/oo zu Grunde gelegt (R. GRAHMANN 1937, S. 58), ein Bet rag 
der zutreffend sein kann . Auch hier müß te ein gewisser Abschlag erfolgen, um 
dem gewundenen Weg des Schmelzwassers durch Spa l ten und Tunnel Rechnung 
zu t ragen. Es kann also für die folgende hydrodynamische Betrachtung ein Ge
fälle des Wassers von 4,5°/oo zu Grunde gelegt werden. 

Die aufgeworfene F rage nach der Geschwindigkeit des subglaziären Wasser
stroms entzieht sich aber auch dann, w e n n das Gefälle bekannt ist, der exakten 
hydrodynamischen Berechnung, da die hydraulischen Berechnungsformeln Er
fahrungswer te und Koeffizienten enthal ten, die für die subglaziären Wasser
wege fehlen und nicht beschafft werden können, sodaß auf zahlenmäßige Be
rechnung verzichtet we rden muß. 

G r u n d g e d a n k e d e r U n t e r s u c h u n g : E s w i r d d e s w e g e n i n 
d e r f o l g e n d e n U n t e r s u c h u n g v o n d e n b e k a n n t e n W e r t e n 
o f f e n e r W a s s e r l ä u f e a u s g e g a n g e n . W e n n s i c h h i e r b e i e r 
g e b e n w i r d , d a ß s e l b s t u n t e r d e n g ü n s t i g e r e n W i d e r s t a n d s 
v e r h ä l t n i s s e n o f f e n e r W a s s e r l ä u f e e i n e f ü r d i e S c h u t t f ö r 
d e r u n g a u s r e i c h e n d e W a s s e r g e s c h w i n d i g k e i t b e i d e m g e 
g e b e n e n G e f ä l l e n i c h t e n t s t e h t , d a n n m u ß s i e , d a d i e W i 
d e r s t ä n d e i m s u b g l a z i ä r e n W a s s e r s t r o m u n g l e i c h g r ö ß e r e 
s i n d , h i e r a l s a u s g e s c h l o s s e n b e t r a c h t e t w e r d e n . D i e V e r 
h ä l t n i s s e o f f e n e r W a s s e r l ä u f e w e r d e n a l s o l e d i g l i c h a l s 
G r e n z w e r t v e r w e n d e t . 
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In Flüssen, also bei a b w ä r t s gerichtetem Gefälle, fängt die Geschiebeför
derung, zunächst des Sandes, be i etwa 0,6—0,7 m/sek. Wassergeschwindigkeit an 
(VAN RINSUM 1950, S. 55). F ü r kiesigen B o d e n wird die Geschwindigkeit mi t 
1,0 m/sek. u n d für grobsteinigen Boden mi t 1,25 m/sek. angegeben („Hüt te" I 
S. 479). F ü r e ine Fließrichtung aufwärts, entgegen einem Gefälle, das be im 
Aufstieg aus der Ostseemulde recht beträchtl ich ist, würde die Annahme einer 
erforderlichen Geschwindigkeit von doppel ter Größe gerechtfertigt sein, es soll 
indessen zur Vorsicht nur eine Geschwindigkeit von 2 m/sek. zu Grunde gelegt 
werden. Das oben veranschlagte Gefälle von 4,5°/oo entspricht etwa dem von 
Wasserläufen in Gebieten mi t etwas s t ä r k e r e r Oberflächenneigung, also zwi 
schen Flachland und Gebirge (VAN RINSUM 1950a, S. 73). Untersuchungen an der 
Wertach, e inem bei Augsburg in den Lech mündenden Nebenfluß, haben bei 
Hochwasser u n d bei einem Gefälle von 4°/oo eine mitt lere Geschwindigkeit von 
1,83 m/sek. e rgeben und an der Sohle infolge der Reibung nur 0,57 m/sek. 
(VAN RINSUM 1950, S. 53). 

Aus dem vorstehenden, von dem Verfasser VAN RINSUM beliebig gewähl ten 
Beispiel eines offenen Flußlaufes, der bei 4°/oo Gefälle nu r eine Sohlengeschwin
digkeit von 0,57 m/sek. zeigt, geht hervor, d a ß in dem subglaziären En twässe 
rungssystem mi t etwa 4,5°/oo Gefälle die Sohlengeschwindigkeit des Wassers 
noch unter 1 m/sek. bleiben muß te und z w a r sogar dann, w e n n die günst igeren 
Verhältnisse offener Flußläufe vorliegen w ü r d e n . Die Mindestgeschwindigkeit 
des Wassers, bei der Förde rung von Sand u n d Geröll e intr i t t , war oben mit 
2 m/sek. festgestell t worden. Nun sind a b e r die Fl ießwiderstände im subgla
ziären Tunne l selbstverständlich mehrfach höher als in offenen Wasserläufen: 

a) Zunächst ist die Reibung abhängig v o m benetzten Umfang des Querschnit
tes des Wassers t roms. Im offenen Wasserlauf sind nur Sohle und Wände des 
Flußbet tes benetzt , während im völlig gefül l ten subglaziären Tunnel keine freie 
Oberfläche, sondern allseitig benetzter U m f a n g des Wasserstroms gegeben ist. 
Daraus resu l t ie r t schon fast eine Verdoppelung des äußeren Reibungswider
standes. 

b) Zu beachten ist ferner, daß der Reibungswiders tand e twa mit dem Qua
dra t der Wassergeschwindigkeit wächst (L. PRANDTL 1949, S. 103). Bei einer S te i 
gerung der Geschwindigkeit auf das erforderl iche Maß w ü r d e also der Rei
bungswiders tand auf einen mehrfachen B e t r a g anwachsen. 

c) Die subglaziären Tunne l waren vielfach verzweigt infolge der über den 
Unte rgrund ver te i l ten Ents tehung des Schmelzwassers durch den Schmelzvor
gang und durch unter tei l ten Zufluß auf d e m Spaltenwege. Die durch Richtungs
änderungen ents tehenden Potent ia lver lus te waren also erheblich größer als 
beim offenen Flußlauf. Von noch größerer Bedeutung sind Verengungen und 
namentl ich Erwei te rungen de r Tunnelquerschni t te . Je plötzlicher die Übergänge 
sind, um so größer wird der Potent ia lver lust . Am bedeutsamsten sind die Er 
wei terungen, da hier Neigung der S t römung zur Ablösung von der Wand be 
steht (L. PRANDTL, S. 162 u n d „Hütte", S. 482). Sie werden in den Tunne ln in 
immer e rneu te r Wiederholung und mit i m m e r weiterer Druckminderung auf
treten, w ä h r e n d sie in offenen Wasserläufen weniger bedeutsam sind, da hier 
die freie Oberfläche das Ausweichen ges ta t te t . 

E r g e b n i s : Aus der hydrodynamischen Betrachtung ergibt sich, daß die 
zur Förde rung von Gletscherschutt durch die Tunnel aus der Ostseemulde auf
wär t s zu den Sandern erforderliche Wassergeschwindigkeit aus dem zur Ver
fügung s tehenden Gefälle nicht erreicht w e r d e n konnte. W e n n schon i m o f 
f e n e n F l u ß l a u f mit e inem Gefälle von 4%o eine Sohlengeschwindigkeit 
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von n u r 0,57 m/sek. festgestellt wurde, so m u ß u n t e r g l e i c h e n V e r h ä l t 
n i s s e n die Geschwindigkeit bei 4,5 0 /oo Gefälle offensichtlich weit u n t e r 
1 m/sek. bleiben und kann damit die zur Geröllförderung erforderliche Mindes t 
geschwindigkeit von 2 m/sek. noch nicht zur Hälfte erreichen. Die im vor s t ehen
den aufgeführten Momente verursachen f ü r d e n i m T u n n e l e i n g e 
s c h l o s s e n e n W a s s e r s t r o m o h n e f r e i e O b e r f ä c h e eine Ver 
vielfachung des Gesamtwiders tandes und dami t eine Redukt ion der Geschwin
digkeit auf einen Bruchteil der erforderlichen. Die Gesamtdifferenz zwischen 
Soll und Ist bleibt so groß, daß sie auch durch eine im Rahmen des D e n k b a r e n 
bleibende noch günst igere Gestal tung der geschätzten Zahlenwerte u n d der 
verwendeten Er fahrungswer te nicht behoben werden könnte . Nach der u n t e r b) 
angeführten Erfahrungsregel würde bei S te igerung der Geschwindigkeit von 
0,57 m/sek. auf 2 m/sek. der Reibungswiders tand auf den übe r 12-fachen B e t r a g 
ansteigen. Zu seiner Überwindung müßte das Gefälle im gleichen Maß von 4 
auf 49°/oo gesteigert werden. Wenn man daneben noch die große Steilheit de r 
meisten Tunnel tä le r in ih rem letzten Teil berücksichtigt, so wird in aller D e u t 
lichkeit ersichtlich, d a ß v o m h y d r o d y n a m i s c h e n G e s i c h t s p u n k t 
a u s d i e T u n n e 1 h y p o t h e s e a u f g e g e b e n w e r d e n m u ß . 

Als Widerspruch zu diesem Ergebnis könn te die Beobachtung von „spr ing
brunnenar t igen" Erscheinungen an arkt ischen Gletschern angesehen we rden . 
Aber e inmal sind diese Beobachtungen n u r seltener; zum anderen sind die E r 
scheinungen meistens recht unbedeutend. A m eindrucksvollsten ist de r a m 
Malaspina-Gletscher von RÜSSEL festgestellte 12—15 Fuß hoch aufspr ingende 
Wasserstrom. Es ist der Ausfluß eines n u r a b w ä r t s f l i e ß e n d e n S t roms . 
Wenn ein Fluß gleicher Energie im Randgebiet , etwa im Bereich der west l ichen 
Ostsee eingetroffen wäre, so würde seine Kraf t doch bei wei tem nicht aus r e i 
chen, um zu den Sandern in der Höhe des 10—20-fachen seiner Steighöhe h inauf 
zu gelangen. Der Malaspina-„Spr ingbrunnen" spricht also bei seiner re la t iv ge
ringen Steighöhe nicht für die Hypothese, sondern gegen sie. 

Schließlich m u ß nochmals daran er inner t werden, daß der hydrodynamischen 
Untersuchung drei Voraussetzungen beigegeben waren (siehe III Abs. 1), die 
nur gemacht wurden , um bei der Untersuchung die der bisherigen Theorie g ü n 
stigsten Verhäl tnisse un te r Ausschaltung s t r i t t iger Fragen zu Grunde zu legen. 
Wenn m a n aber ein Tunnelsystem an der Sohle des Inlandeises annimmt, w ie 
es auch die Hypothese selbst tut, dann k a n n aus den schon unter I 6 a n g e 
gebenen Gründen wohl k a u m die Annahme einer zum Kat t ega t t durchgehenden 
Verbindung des unter dem Eis befindlichen Entwässerungssystems als u n b e 
gründet abgelehnt werden. —• Hinsichtlich der Spalten, die offenbar im A b 
schmelzgürtel sehr zahlreich gewesen sein w e r d e n (R. GRAHMANN 1937, S. 60f.), 
muß nochmals (siehe un te r II) auf die Tatsache hingewiesen werden, daß nach 
dem Gesetz der kommunizierenden Röhren für die Größe des hydrostat ischen 
Drucks n u r die letzten r andnahen Spalten in Betracht gezogen werden dür fen , 
wodurch die Erreichung genügenden Druckes von vornhere in ausgeschlossen 
ist. Selbst wenn nu r allein diese le tz tgenannte Voraussetzung fallen gelassen 
wird, was aus physikalischen Gründen unabweisbar ist, d a n n ist das h y d r o 
dynamische Untersuchungs-Ergebnis für die Hypothese noch ungünstiger: E s 
e r s c h e i n t d a n n n i c h t n u r d i e F ö r d e r u n g v o n G l e t s c h e r 
s c h u t t , s o n d e r n s o g a r d i e B e w e g u n g n u r e i n e s W a s s e r 
s t r o m s z u r S a n d e r h ö h e h i n a u f a u s g e s c h l o s s e n . A l s E r g e b 
n i s d e r U n t e r s u c h u n g d a r f a l s o f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a ß 
d i e b i s h e r g e w ö h n l i c h v e r t r e t e n e T h e o r i e d e s i n T u n n e l -
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t ä l e r n a u f s t e i g e n d e n u n d G 1 e t s c h e r s c h u 11 m i t f ü h r e n d e n 
s u b g l a z i ä r e n S c h m e l z w a s s e r s n i c h t h a l t b a r i s t . 

Die hydrodynamische Untersuchung behandel t e inen Teil des gesamten Fra 
genkomplexes, der n u r neben den auf morphologischem Gebiet (siehe I) ge
machten Darlegungen zu betrachten ist. Man mag gegen die eine oder andere 
davon Bedenken erheben, aber das dargeste l l te Gesamtbi ld zeigt zum minde
sten, daß das Problem einer erneuten P r ü f u n g von geänder ten Gesichtspunkten 
aus bedarf. Wenn die bisherige Hypothese aufgegeben wird, so ergibt sich die 
Notwendigkeit , die Erscheinungen des Eisrandes und der Sanderbi ldung anders 
als bisher zu erklären. Die Schut t förderung von unten zum Eisrand hinauf hat 
n i c h t a u c h f l u v i a t i l , s o n d e r n n u r g l a z i ä r stat tgefunden. Die 
Zer te i lung der vor dem Rande aufgehäuften Schut tmassen sowie die Aufschüt
tung der Sander konnte nicht durch subglaziäre, sondern nur durch supra-
glaziäre oder inglaziäre Schmelzwasser erfolgen. 

Den inglaziären Schmelzwasserläufen nach Ar t der Skizze P. WOLDSTEDT'S 
(1929, Abb. 40) wird eine e rhöhte Bedeu tung zugemessen werden müssen, aber 
nicht als Schuttförderer, sondern als Verte i ler des vom Eis aufwärts bis zum 
Eisrand geschobenen Sandes und Gerölls. Eine gewisse Bestät igung br ingen die 
Beobachtungen von E. TODTMANN am Va tna - Jdku l l auf Is land (E. TODTMANN 1951, 
S. 335). Beim Rückzug des Eises b i ldeten sich zunächst Stauseen, die bei Er
reichung genügender Wasserspiegelhöhe nach außen h in über die Sanderflächen 
entwässer ten, aber ohne Schuttführung, da die Stauseen als Sandfang wirkten. 
In dem noch späteren S t ad ium fand e ine subglaziäre Entwässerung zu den Bel-
ten hin s ta t t (P. WOLDSTEDT 1950, S. 40 und 365), die indessen auch dann nur 
vorstel lbar sein dürfte, w e n n schon v o r h e r ein subglaziäres Tunnelsys tem be
s tanden hat , sodaß nu r die letzte Verb indung von den Stauseen zu diesem her
gestellt zu werden brauchte . 

Mit den letzten Ausführungen ist das Ziel dieser Arbe i t schon überschri t ten; 
denn es ist mi t ihr nu r beabsichtigt, die vielen Bedenken, die der Hypothese der 
Tunnel tä le r entgegenstehen, zusammenzufassen und durch hydrodynamische Er
wägungen zu ergänzen. Die Lösung der vielen neu auf t re tenden Probleme, wenn 
man ohne die Hypothese auszukommen sucht, kann n u r durch vereinigte Arbeit 
vieler in längerer Fris t gelingen. 
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Das Werk Professor Dr. Hugo Obermaiers 1877-1946 
Von H.-G. B a n d i, Bern und J. M a r i n g e r , Tokio 

Im Nachlaß des am 12. November 1 9 4 6 in Fre iburg (Schweiz) im Alter von 
6 9 J ah ren vers torbenen Altmeis ters der Vorgeschichtsforschung, Professor Hugo 
OBERMAIER, fand sich eine vollständige Liste se iner Veröffentlichungen, die a l lem 
Anschein nach von ihm selbst zusammengestel l t worden ist. Da bisher nur in 
einer schwer zugänglichen französischen Fachzeitschrift Angaben über sein 
Werk erschienen s i n d ' ) , erachten wi r es als die beiden letzten Schüler des Ver
storbenen für unsere Pflicht, dieses Li teraturverzeichnis mit wenigen Abände 
rungen dem deutschsprachigen Leserkreis zugänglich zu machen. Der Biblio
graphie seien im Folgenden einige kurze Angaben über das Leben unseres ve r 
ehr ten Lehrers vorausgeschickt. 

1 8 7 7 in Regensburg geboren, durchlief Hugo OBERMAIER die Schulen seiner 
Vaterstadt . Der Maturand entschied sich für die Theologie und wurde ka tho
lischer Geistlicher. Nach 1 9 0 0 wand te er sich der Vorgeschichtsforschung zu, 
s tudier te in Wien bei HOERNES, PENCK und TOLDT, um 1 9 0 4 mit de r Dissertation 
„Beiträge zur Kenntn is des Quar t ä r s in den Py renäen" 2 ) zu doktorieren. Kurz 
darauf lernte er in Par is den heu te noch lebenden Nestor der französischen 
Prähis tor iker , Henr i BREUIL, kennen, mit dem er sich aufs engste befreundete, 
was zu einer langjährigen ersprießlichen Zusammenarbe i t der beiden großen 
Forscher führte. 1 9 0 8 habil i t ier te Hugo OBERMAIER sich in Wien mi t einer g rund
legenden Abhand lung über „Die Steingeräte des französischen Altpalaeol i thi-
kums" 3 ) . 1 9 1 0 w u r d e er durch den Pr inzen Alber t von Monaco an das neu ge
gründete „Inst i tut de Paleontologie Humaine" in Par is berufen. Die folgenden 
J a h r e waren ausgefüllt mit Feldforschungen, vor allem Grabungen in der 
Castillo-Höhle bei Santander und in der Klause bei Neu-Essing. 

Der Ausbruch des ersten Weltkr ieges verschlug Hugo OBERMAIER von F r a n k 
reich nach Spanien, wo er zuerst am Naturhistorischen Museum in Madrid tä t ig 
war. Zusammen mit Pau l WERNERT und spanischen Schülern begann er das S tu 
dium der paläolithischen Funde im Tale des Manzanares bei Madr id und gla-
ziologischer Prob leme auf der Iberischen Halbinsel. Seine Leis tungen und seine 
Persönlichkeit verschafften ihm die Anerkennung und Freundschaft hochgestell
ter Persönlichkeiten, vor allem die des Herzogs von Alba. In der Folge wurde 
für ihn an der Univers i tä t Madrid ein Lehrs tuhl für prähistorische Archaeologie 
geschaffen. Damals erhielt er auch das spanische Bürgerrecht . 

Obgleich die Lehr tä t igkei t ihn s tark in Anspruch nahm, fand Professor 
OBERMAIER immer wieder Zeit zu Arbei ten im Gelände. Seine Untersuchungen 
über die iberische Altsteinzeit, die frankokantabrische und ostspanische Kunst , 
die Megal i thgräber der Pyrenäenhalbinse l u. a. m. waren von bahnbrechender 
Bedeutung für die Entwicklung der spanischen Vorgeschichtsforschung, zu de -

1): MARINGER J . , B i b l i o g r a p h i e d ' H u g o O b e r m a i e r . A l s A n h a n g z u : B R E U I L H . , H u g o 
O b e r m a i e r (1877—1946) . - R e v u e A r c h e o l o g i q u e (6) 25 , S . 105—119. 1950. 

2) : D i e s e A r b e i t w u r d e n i e i n e x t e n s o v e r ö f f e n t l i c h t , d a d i e U n i v e r s i t ä t W i e n 
k e i n e n D r u c k z w a n g k e n n t . A u s z u g s w e i s e findet s i e s i c h i n d e n B ä n d e n 4 u n d 5, 1906, 
d e s A r c h i v s f ü r A n t h r o p o l o g i e ( L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s N r . 8 u n d 9). 

3) : L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s N r . 12. 
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ren Begründer man ihn zählen muß. Die Ergebnisse, in meis terhaf ter Formu
l ierung vorgelegt, fanden weit über die Grenzen der Halbinsel h inaus Beach
tung. Sein Name gewann in der in ternat ionalen Fachwelt i m m e r größeres 
Ansehen. 

Der Ausbruch des spanischen Bürgerkr ieges im J a h r e 1 9 3 6 überraschte ihn 
auf e iner Studienreise in Skandinavien. Zum zwei ten Mal er lebte e r die Bit ter
nis, von seiner Arbei tss tä t te ver t r ieben zu sein und einen großen Teil seines 
wissenschaftlichen Mater ia ls zu verl ieren. Nach kurzem Aufenthal t in Italien 
kam er 1 9 3 7 in die Schweiz, wo ihm die Universi tät Fre iburg den Lehrs tuh l für 
Vorgeschichte angeboten hat te . 

Hie r nahm er die Arbei t nochmals auf und versammel te einen kleinen Kreis 
von Schülern und F reunden u m sich, denen er in außerordentl ich aufschluß
reichen Vorlesungen und Übungen das Ergebnis seiner Lebensarbei t vermit
telte. Zugleich wurde er ihnen zu einem Vorbild menschlicher Geläuterthei t . 
Nach dem Tode KOSSINA'S erreichte ihn ein Ruf nach Berlin; aber das ver
lockende Angebot konn te den a l te rnden Gelehrten nicht mehr veranlassen, sich 
aus der Schweiz, die er rasch l iebgewonnen hat te , fortzubegeben. 

Der Ausbruch des zweiten Weltkrieges brachte ihm deshalb auch keine neuen 
mater ie l len Schwierigkeiten, doch li t t er sehr u n t e r dem Schicksal seiner alten 
Heimat , an der er nach wie vor hing. Die schweren Sorgen, die er sich um 
Deutschland, um das Leben seiner dortigen Verwand ten und F r e u n d e machte, 
haben wohl wesentlich dazu beigetragen, daß seine körperliche Widers tands
kraf t rasch abnahm. Ende 1 9 4 5 e rk rank te er ernstlich. Als sein F r e u n d BREUIL 
ihn im Frühjahr 1 9 4 6 zum letzten Mal besuchte, w a r sein Zus tand schon hoff
nungslos. Im Spätherbs t des gleichen Jahres w u r d e er von seinem schweren 
Leiden erlöst. 

Professor OBERMAIER ha t uns ein umfangreiches und äußerst wertvolles wis
senschaftliches Erbe hinter lassen. Aus der nachfolgenden Lis te geht hervor, 
wieviel er gearbeitet und veröffentlicht hat, welch bedeutende Entdeckungen 
ihm zu verdanken sind und wie umfassend sein Werk ist. Seine Forschungen, 
die zu einer Zeit einsetzten, als die Vorgeschichte noch ganz in den Anfängen 
steckte, werden ohne Zweifel immer wichtige Grundste ine unserer Wissenschaft 
bilden. Deutlich geht aus seinen Arbei ten aber auch die restlose In tegr i tä t des 
Forschers und Menschen hervor. Dies verpflichtet uns, darauf zu achten, daß 
sein Name hochgehalten und nie für Zwecke verwende t wird, welche der Gei
s teshal tung des Verstorbenen widersprechen und ihm zu Lebzeiten zuwider ge
wesen sein könnten. Seine F reunde und Schüler werden ihn immer vermissen 
und das Andenken des über ragenden Gelehrten und hochherzigen Menschen 
in E h r e n halten. 

L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s 
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* 5 0 . E l H o m b r e F o s i l . - E b e n d o r t , M e m . n ü m . 7 . 3 9 7 S . M a d r i d 1 9 1 6 . 
5 1 . C o n t r i b u c i ö n a l e s t u d i o d e l g l a c i a r i s m o c u a t e r n a r i o d e l a S i e r r a d e C r e d o s . -

T r a b . M u s . N a c . d e C i e n c i a s N a t u r a l e s , S e r i e g e o l ö g i c a . N ü m . 1 4 . 5 4 S. ( z u s . m i t 
CARANDELL, J . ) . M a d r i d 1 9 1 6 . 

5 2 . L o s g l a c i a r e s c u a t e r n a r i o s d e l a S i e r r a N e v a d a . - E b e n d o r t . N ü m . 1 7 . 8 7 S . 
( zus . m i t CARANDELL, J . ) . M a d r i d 1 9 1 6 . 

5 3 . L o s g l a c i a r e s c u a t e r n a r i o s d e l a S i e r r a d e G u a d a r r a m a . - E b e n d o r t . N ü m . 1 9 . 
9 4 S . ( z u s . m i t CARANDELL, J . ) . M a d r i d 1 9 1 7 . 

5 4 . P r e h i s t o r i a y o r i g e n e s d e l a c i v i l i z a c i ö n . - I n t r o d u c e , a l a o b r a d e W . O n c k e n , 
„ H i s t o r i a U n i v e r s a l " , T o m o I, S . X X X I - C X X X I I (zus . m i t BOSCH-GIMPERA, P . ) . 
B a r c e l o n a 1 9 1 7 . 

5 5 . Y a c i m i e n t o p r e h i s t ö r i c o d e L a s C a r o l i n a s ( M a d r i d ) . - M u s . N a c . C i e n c . N a t . 
M a d r i d , C o m . I n v e s t . P a l e o n t . y P r e h i s t . , M e m . 1 6 . 3 5 S . M a d r i d 1 9 1 7 . 

5 6 . N u e v o s d a t o s a c e r c a d e l a e x t e n s i o n d e l g l a c i a r i s m o c u a t e r n a r i o e n l a C o r d i l -
h e r a C e n t r a l . - B o l . R e a l S o c . Espa f i . H i s t . N a t . 17. S. 2 5 2 - 2 6 0 ( z u s . m i t CARAN
DELL, J . ) . M a d r i d 1 9 1 7 . 

5 7 . Y a c i m i e n t o p a l e o l i t i c o d e L a s D e l i c i a s ( M a d r i d ) . - M e m . R e a l S o c . E s p a f i . d e 
H i s t . N a t . T o m o X I , M e m . 1 . 3 5 S. ( z u s . m i t WERNERT, P . ) . M a d r i d 1 9 1 8 . 

5 8 . T r a m p a s c u a t e r n a r i a s p a r a e s p i r i t u s m a l i g n o s . - Bo l . R e a l S o c . Espa f i . d e H i s t . 
N a t . 18, S . 1 6 2 - 1 6 9 . M a d r i d 1 9 1 8 . 

5 9 . L a C u e v a d e l B u x u ( A s t u r i a s ) . - M u s . N a c . C i e n c . N a t . M a d r i d , C o m . I n v e s t . 
P a l e o n t . y P r e h i s t . , M e m . 2 0 . 4 2 S . ( z u s . m i t CONDE DE LA VESA DEL SELLA). 
M a d r i d 1 9 1 8 . 

6 0 . L a s p i n t u r a s r u p e s t r e s d e l B a r r a n c o d e V a l l t o r t a ( C a s t e l l ö n ) . - E b e n d o r t , 2 3 . 
1 3 4 S . ( z u s . m i t WERNERT, P . ) . M a d r i d 1 9 1 9 . 

6 1 . E l D o l m e n d e M a t a r r u b i l l a ( S e v i l l a ) . - E b e n d o r t , M e m . 2 6 , 8 3 S . ( z u s . m i t 
WERNERT, P . ) . M a d r i d 1 9 1 9 . 

6 2 . D i e D o l m e n S p a n i e n s . - M i t t . a n t h r o p . G e s . W i e n 50, S . 1 0 7 - 1 3 2 . W i e n 1 9 2 0 . 
6 3 . L o s d e r r o t e r o s d e l P a l e o l i t i c o a n t i g u o e n E u r o p a . - B o l . R e a l A c a d . H i s t o r i a 76, 

S. 2 1 4 - 2 1 9 . M a d r i d 1 9 2 0 . 
6 4 . D a s P a l ä o l i t h i k u m u n d E p i p a l ä o l i t h i k u m S p a n i e n s . - A n t h r o p o s 14/15, S . 

1 4 3 - 1 7 9 . W i e n 1 9 2 0 . 
6 5 . D i e e i s z e i t l i c h e V e r g l e t s c h e r u n g S p a n i e n s . - P e t . G e o g r . M i t t . 67, S. 1 5 8 - 1 6 2 . 

G o t h a 1 9 2 1 . 
6 6 . E l C u a t e r n a r i o d e l a s C a n t e r a s d e V a l l e c a s ( M a d r i d ) . - B o l . I n s t . G e o l . d e 

E s p a n a 42 , S . 3 0 5 - 3 3 2 ( z u s . m i t WERNERT, P . u . PEREZ DE BARRADAS, J . ) . M a d r i d 1 9 2 1 . 
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6 7 . B r o n c e i b e r i c o r e p r e s e n t a n d o u n s a c r i f l c i o . - B o l . S o c . E s p a f i . d e E x c u r s i o n e s , 
A n n o 2 9 , S . 1 3 0 - 1 4 2 . M a d r i d 1 9 2 1 . 

6 8 . E l g l a c i a r i s m o c u a t e r n a r i o e n e l v a l l e d e l R i o A r a y e n e l P a r q u e N a c i o n a l d e 
O r d e s a ( P i r i n e o s ) . - B o l . S o c . I b e r . C i e n c . N a t . 20, S. 1 0 6 - 1 1 0 . Z a r a g o z a 1 9 2 1 . 

6 9 . P a l a e o l i t h i k u m u n d s t e i n z e i t l i c h e F e l s k u n s t i n S p a n i e n . - P r ä h i s t . Z . 1 3 / 1 4 , 
S. 1 7 7 - 1 9 9 . B e r l i n 1 9 2 0 - 2 2 . 

7 0 . I m p r e s s i o n s d e u n v i a j e p r e h i s t ö r i c o p o r G a l i c i a . - B o l . A r q u e o l . d e l a C o m i -
s i ö n p r o v i n c i a l d e M o n u m e n t o s h i s t o r i c o s y a r t i s t i c o s d e O r e n s e 7 , n ü m s . 1 4 8 y 
1 4 9 . 4 5 S . O r e n s e 1 9 2 3 . 

7 1 . E s c u l t u r a c u a t e r n a r i a d e l a C u e v a d e l R a s c a n o ( S a n t a n d e r ) . - B u l l . A s s o c . 
C a t a l a n a d ' A n t r o p o l o g i a , E t n o l o g i a i P r e h i s t o r i a 1 , S . 7 - 1 4 . B a r c e l o n a 1 9 2 3 . 

7 2 . E s t u d i o s d e E c o n o m i ä P r e h i s t ö r i c a . - R e v i s t a N a c i o n a l d e E c o n o m i a 1 4 , S . 1 5 5 
b i s 1 8 0 ( z u s . m i t P E R E Z D E BARRADAS , J . ) . M a d r i d 1 9 2 3 . 

7 3 . E r a p a l e o l i t i c a y A r t e r u p e s t r e d e l a E d a d d e L a P i e d r a e n E s p a f i a . - A p e n d i c e 
a l a o b r a d e K a r l W O E R M A N N , H i s t o r i a d e l A r t e e n t o d o s l o s t i e m p o s y p u e b l o s . 
T o m o 1 , S . 6 5 7 - 6 6 8 . M a d r i d ( C a l l e j a ) 1 9 2 4 . 

* 7 4 . F o s s i l M a n i n S p a i n . W i t h a n i n t r o d u c t i o n b y H e n r y FAIRFIELD O s b o r n . - 4 9 5 S . 
Y a l e U n i v e r s i t y P r e s s . N e w H a v e n 1 9 2 4 . 

7 5 . E l D o l m e n d e S o t o ( T r i g u e r o s ; H u e l v a ) . - B o l . S o c . E s p a f i . d e E x c u r s i o n e s , 
Af io 3 2 , S . 1 - 3 1 . M a d r i d 1 9 2 4 . 

7 6 . L a s d i f e r e n t e s f a c i e s d e l M u s t e r i e n s e e s p a f i o l y e s p e c i a l m e n t e d e l d e l o s y a c i -
m i e n t o s m a d r i l e f i o s . - R e v i s t a d e l a B i b l i o t e c a , A r c h i v o y M u s e o , A y u n t a m i e n t o 
d e M a d r i d , S . 1 4 3 - 1 7 7 ( z u s . m i t P E R E Z D E BARRADAS , J . ) . M a d r i d 1 9 2 4 . 

7 7 . R e a l l e x i k o n d e r V o r g e s c h i c h t e , h e r a u s g e g e b e n v o n M . E B E R T . 1 5 B ä n d e , B e r l i n 
1 9 2 4 - 2 9 . Z a h l r e i c h e E i n z e l a r t i k e l v o n H . OBERMAIER. 

7 8 . V o r g e s c h i c h t l i c h e s J a h r b u c h , h e r a u s g e g e b e n v o n M . E B E R T , B e r l i n 1 9 2 4 - 2 7 . 4 
B ä n d e , m i t d e r B i b l i o g r a p h i e d e r J a h r e 1 9 2 4 ( I ) , 1 9 2 5 ( I I ) , 1 9 2 6 ( I I I ) u n d 1 9 2 7 
( IV) . E n t h ä l t a u s d e r F e d e r v o n H . OBERMAIER d i e k r i t i s c h - b i b l i o g r a p h i s c h e Z u 
s a m m e n f a s s u n g d e r e i n s c h l ä g i g e n p a l ä o l i t h i s c h e n L i t e r a t u r . 

* 7 9 . E l H o m b r e F ö s i l . - 2 . A u f l . , 4 5 7 S . M a d r i d 1 9 2 5 . 
8 0 . D i e b r o n z e z e i t l i c h e n F e l s g r a v i e r u n g e n v o n N o r d w e s t s p a n i e n ( G a l i c i e n ) . -

IPEK ( J a h r b . f ü r p r ä h i s t . u . e t h n o g r . K u n s t ) 1 9 2 5 , S . 5 1 - 5 9 . L e i p z i g 1 9 2 5 . 
* 8 1 . H ä d s c h r a M ä k t u b a . U r z e i t l i c h e F e l s b i l d e r K l e i n a f r i k a s . - 6 2 S. , 1 6 0 T a f e l n , 1 1 

K a r t e n , ( zus . m i t L . FROBENIUS ) . M ü n c h e n 1 9 2 5 . 
8 2 . L a v i d a d e n u e s t r o s a n t e p a s a d o s c u a t e r n a r i o s e n E u r o p a . - A k a d e m i e - R e d e a n 

l ä ß l i c h d e r A u f n a h m e d e s V e r f a s s e r s i n d i e „ R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a " 
M a d r i d . 1 1 7 S. Z u g l e i c h e r Z e i t e r s c h i e n e n i n „ R e v i s t a d e O c c i d e n t e " , N r . 3 4 
u n d 3 5 . M a d r i d 1 9 2 6 . 

8 3 . L a c u e v a d e A l t a m i r a y l a v i l l a d e S a n t i l l a n a d e l M a r ( S a n t a n d e r ) . - J u n t a 
P r o t e c t o r a d e l a c u e v a d e A l t a m i r a . 4 6 S . (zus . m i t O R T I Z DE LA T O R R E , E . ) . 
M a d r i d 1 9 2 6 . 

8 4 . N e u e n t d e c k t e E i s z e i t m a l e r e i e n i n T e r u e l ( O s t s p a n i e n ) . - N a t u r u n d M u s e u m 5 6 , 
S. 2 3 8 - 2 4 4 . F r a n k f u r t / M . 1 9 2 6 . 

8 5 . E i n e M a m m u t d a r s t e l l u n g a u s S ü d d e u t s c h l a n d . - IPEK 1 9 2 6 , S . 2 9 - 3 2 ( z u s . m i t 
FRAUNHOLZ , J . ) . L e i p z i g 1 9 2 6 . 

8 6 . S i e r r a d e G u a d a r r a m a . - X I V . C o n g r . G e o l . I n t e r n . E x c u r s i o n B / 2 . 4 6 S . ( z u s . 
m i t CARANDELL , J . ) . M a d r i d 1 9 2 6 . 

8 7 . N u e v a s p i n t u r a s r u p e s t r e s d e s c u b i e t a s e n l o s a l r e d e d o r e s d e T o r m ö n ( T e r u e l ) . -
I n v e s t i g a c i ö n y P r o g r e s o 1 , S . 1 - 2 . B e r l i n 1 9 2 7 . 

8 8 . L a s p i n t u r a s r u p e s t r e s d e l o s a l r e d e d o r e s d e T o r m ö n ( T e r u e l ) . - Bo l . R e a l A c a d . 
H i s t o r i a 90. S . 7 - 2 7 ( z u s . m i t H . B R E U I L ) . M a d r i d 1 9 2 7 . 

8 9 . E l y a c i m i e n t o d e S a n B l a s , c e r c a d e T e r u e l . - A s s o c a c i ö n E s p a f i o l a p a r a e l 
P r o g r e s o d e l a s C i e n c i a s . C o n g r e s o d e C ä d i z , t o m o 8 . 1 5 S . ( zus . m i t H . B R E U I L ) . 
M a d r i d 1 9 2 7 . 

9 0 . D e r s k u l p t i e r t e R e n g e w e i h s t a b a u s d e r m i t t l e r e n K l a u s e n h ö h l e b e i E s s i n g ( N i e 
d e r b a y e r n ) . - IPEK 1 9 2 7 , S . 1 - 9 ( zus . m i t FRAUNHOLZ , J . ) . L e i p z i g 1 9 2 7 . 

9 1 . D i e F e l s m a l e r e i e n d e r „ C u e v a d e l C i v i l " , V a l l t o r t a - S c h l u c h t ; P r o v . C a s t e l l o n 
( E i n e A u f k l ä r u n g ) . - I P E K 1 9 2 7 , S . 9 1 - 9 4 . L e i p z i g 1 9 2 7 . 

9 2 . E l P a l e o l i t i c o d e l A f r i c a M e n o r . - „ E s t u d i o s E r u d i t o s " i n m e m o r i a m d e A d o l f o 
B O N I L L A y S a n M a r t i n ( 1 8 7 5 - 1 9 2 6 ) . P u b l i c a d o s p o r l a F a c u l t a d d e F i l o s o f i a y 
L e t r a s d e l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l e n h o m e n a j e d o s u i l u s t r e e x d e c a n o ( S . 2 7 - 4 3 ) . 
M a d r i d 1 9 2 7 . 

9 3 . A g u i d e t o t h e c a v e s of A l t a m i r a a n d t h e t o w n of S a n t i l l a n a d e l M a r ( P r o v i n c e 
of S a n t a n d e r , S p a i n ) . - J u n t a P r o t e c t o r a d e l a C u e v a d e A l t a m i r a ( z u s . m i t 
ORTIZ D E LA TORRE , E . ) . M a d r i d 1 9 2 7 . 
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94. D i e ä l t e r e S t e i n z e i t B ö h m e n s u n d M ä h r e n s . - E i n l e i t u n g z u : R. TRAUTMANN & 
M . VASMER „ G r u n d r i ß d e r s l a v i s c h e n P h i l o l o g i e u n d K u l t u r g e s c h i c h t e ' , B d . I V : 
J . SCHRANIL, D i e V o r g e s c h i c h t e B ö h m e n s u n d M ä h r e n s , S . 1-34. L e i p z i g u n d 
B e r l i n 1928. 

95. L e i c h e n n a g e l u n g i n A l t s p a n i e n . - F e s t s c h r i f t f ü r P r o f . P . W . SCHMIDT, S . 9 4 3 - 9 4 8 . 
W i e n - M ö d l i n g 1928 . 

96. E l P a l e o l i t i c o d e l M a r r u e c o s E s p a f i o l . - B o l . R e a l S o c . E s p a f i . d e H i s t , N a t . 28, 
S. 2 6 9 - 2 7 2 . M a d r i d 1928 . 

97. A l t a m i r a . - F o r s c h u n g e n u n d F o r t s c h r i t t e 4, S . 2 8 3 - 2 8 4 . B e r l i n 1928. 
98. A l t - P a l ä o l i t h i k u m m i t B l a t t - T y p e n . - M i t t . a n t h r o p . G e s . W i e n 59, S . 293-310 

( z u s . m i t P . WERNERT). W i e n 1929. 
99. L a C u e v a d e A l t a m i r a y l a v i l l a d e S a n t i l l a n a d e l M a r ( S a n t a n d e r ) . - 2 a e d i c i ö n 

( z u s . m i t ORTIZ DE LA TORRE, E.). M a d r i d 1929. 
100. A l t a m i r a . - I V . C o n g r . i n t e r n a c . d e A r q u e o l o g i a ( E x p o s i c i ö n i n t e r n a c i o n a l d e 

B a r c e l o n a 1929). 24 S . (in s p a n i s c h e r , f r a n z ö s i s c h e r u n d d e u t s c h e r S p r a c h e ) . 
B a r c e l o n a 1929. 

101. L a e d a d c u a t e r n a r i a d e l a s p i n t u r a s r u p e s t r e s d e l L e v a n t e Espa f io l . - H o m e n a j e 
a D o n I g n a c i o B o l i v a r . T o m o X V , f a s c i c u l o s e g u n d o d e l a s „ M e m o r i a s " d e l a 
R e a l S o c i e d a d E s p a f i o l a d e H i s t o r i a N a t u r a l . ' S . 5 2 7 - 5 3 8 ( z u s . m i t WERNERT, P . ) . 
M a d r i d 1929. 

102. I b e r i s c h e P r u n k k e r a m i k v o m E l c h e - A r c h e n a - T y p u s . - IPEK 1929, S. 5 6 - 7 3 (zus . 
m i t HEISS, C. W . ) . L e i p z i g 1929. 

103. B u s c h m a n n k u n s t . F e l s m a l e r e i e n a u s S ü d w e s t a f r i k a . - 64 S., 39 Taf . , 10 A b b . 
i m T e x t (zus . m i t KÜHN, H ) . M ü n c h e n ( K u r t WOLFF) 1930. 

104. B u s h m a n A r t . R o c k P a i n t i n g s of S o u t h - W e s t A f r i c a . - O x f o r d U n i v e r s i t y 
P r e s s 1930. 

105. U n a o b r a m a e s t r a d e c e r ä m i c a i b e r i c a . - I n v e s t i g a c i ö n y P r o g r e s o 4, S . 1-2. 
B e r l i n 1930 

106. Z u r T e r m i n o l o g i e d e s P a l ä o l i t h i k u m s . - N a c h r . - B l a t t f ü r d e u t s c h e V o r z e i t 6, 
S. 177-179 (zus . m i t KÜHN, H. ) . L e i p z i g 1930 

107. Y a c i m i e n t o s p a l e o l i t i c o s d e l v a l l e d e l J a r a m a ( M a d r i d ) . - A n n . d e P r e h i s t o r i a 
M a d r i l e n a 1, S . 2 9 - 3 5 ( zus . m i t PEREZ DE BARRADAS, J . ) . M a d r i d 1930. 

108. A l t a m i r a , t h e C a v e r n of t h e S t o n e A g e A r t i s t s . - N a t u r a l H i s t o r y ( J o u r n . A m e r . 
M u s . N a t . H i s t . ) 3 0 , 9 S. N e w Y o r k 1930. 

109. L a s C u e v a s d e A l t a m i r a . - P u b l i c a c i o n e s d e l „ P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o " 
( in s p a n i s c h e r , f r a n z ö s i s c h e r , d e u t s c h e r u n d e n g l i s c h e r A u s g a b e ) . 24 S . M a d r i d o. J . 

110. L e P a l e o l i t h i q u e d e l ' A f r i q u e M i n e u r e . R e v u e A r c h e o l o g i q u e (5. S e r i e ) 31, 
S. 2 5 3 - 2 7 3 . P a r i s 1930 . 

111. D i e d i l u v i a l e u n d a l t a l l u v i a l e S t e i n z e i t d e r P y r e n ä e n h a l b i n s e l n a c h d e m S t a n d e 
u n s e r e s d e r z e i t i g e n W i s s e n s . - „ S p a n i s c h e F o r s c h u n g e n d e r G ö r r e s g e s e l l s c h a f t " . 
E r s t e R e i h e , 3 . B a n d , S . 1-20. M ü n s t e r i. W . 1930. 

112. U r g e s c h i c h t e d e r M e n s c h h e i t . - I n : H . FINKE, H . JUNKER & G. SCHNÜRER: G e 
s c h i c h t e d e r f ü h r e n d e n V ö l k e r . 200 S . , 6 T a i , 14 A b b . F r e i b u r g i. B r . ( H e r d e r 
& Co. ) 1931. 

113. L ' ä g e d e l ' a r t r u p e s t r e n o r d - a f r i c a i n . - L ' A n t h r o p o l g i e 41 , S . 65-74 . P a r i s 1931. 
114. D i e d i l u v i a l e n m e n s c h l i c h e n S k e l e t t f u n d e N o r d a f r i k a s . - A n t h r o p . A n z e i g e r 7, 

S . 2 5 9 - 2 6 5 . S t u t t g a r t 1931. 
115. A l t i b e r i s c h e V o t i v b r o n z e n . - „ P a n t h e o n " , H e f t 6, S . 251-254 . M ü n c h e n 1931 . 
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Die Untersuchung der paläolithischen Freilandstation 
von Salzgitter-Lebenstedt 

Ein Vorbericht von A. T o d e , F. P r e u l , K. R i c h t e r , W. S e l l e , 
K. P f a f f e n b e r g , A. K l e i n s c h m i d t , E. G u e n t h e r ; mi t einem An
hang von A. M ü l l e r & W. S c h w a r t z . 

1. Einleitung 
(A. T o d e ) . M i t 3 A b b . 

Es muß te rasch gehandel t werden, als Anfang 1952 beim Bau der neuen Klär
anlage nördlich von Salzgi t ter-Lebenstedt an der S t r aße nach Brois tedt (Abb. 1: 
Ausschnit t aus dem Meßtischblatt 3827 Lesse) in de r Baugrube des Pumpen
hauses 5 m tief, — d. h. 4 m un te r dem normalen Grundwasserspiegel — Dut
zende von K n o c h e n e i s z e i t l i c h e r T i e r e gefunden w a r e n und der 
Verdacht bestand, daß mehrere auf dem Abraum neben der G r u b e gefundene 
F e u e r s t e i n a r t e f a k t e paläolithischen Gepräges (Finder: Dr. ing. KUMMER, 
Salzgit ter) aus derselben Fundschicht s tammen könnten . 

Es ist das nicht hoch genug anzurechnende Verdienst des Heimatpflegers und 
Heimatforschers von Salzgitter, Stadtschulrat ZOBEL, sofort telefonisch dem 
Braunschweigischen Landesmuseum als der amtlichen Stelle für die urgeschicht
liche Bodendenkmalpflege im Niedersächsischen Verwal tungsbezirk Braun
schweig Nachricht von dem Funde gegeben zu haben. Mancher Heimatfreund 
hä t te vielleicht im Interesse einer vermeintl ichen „Sicherung" der Funde für 
das eigene Museum mit dem Finder der Artefakte n u r ein Bodenprofil genom
men u n d alle erreichbaren Funde aus der Schicht geborgen, bis der Pla tz einige 
Tage spä te r nach Abschluß des Fundamentbaues für die Wissenschaft verloren 
gewesen wäre. 

Von wie wenigen paläolithischen Fundplätzen haben wir aber neben einem 
gesicherten geologischen Bodenprofil e i n e n a u s r e i c h e n d e n a r c h ä o 
l o g i s c h e n F u n d b e s t a n d a u s e i n e r d u r c h F a c h g r a b u n g g e 
s i c h e r t e n L a g e r u n g ! Das sollte bei diesem Platz einmal anders sein! 
Nachdem eine zweitägige Probeuntersuchung eine p r imäre Lagerung der Kno
chen und Artefakte bestät igt hat te , entschloß sich daher der Verfasser, im In
teresse der Quartärforschung hier mi t aller Kraft und mit allem Optimismus 
zuzupacken. 

Eine gleich zu Anfang aufgestellte Grabungsplanung mit e twa DM 20 000.— 
Kosten, die zwar von Fachkollegen als viel zu großzügig angegriffen wurde, 
konnte in vollem Umfange zur Durchführung gebracht werden. Der Stadt Salz
gitter, die sofort Mit tel berei tstel l te , damit die Grundwasserabsenkung im 
Gange bleiben konnte , der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Herrn 
Niedersächsischen Kultusminister , die sodann wei tere Forschungszuschüsse lei
steten, sowie den zahlreichen Werken, Firmen und Pr iva tspendern , die insge
samt unsere fast viermonatige G r a b u n g mit den so reichen Ergebnissen ermög
licht haben, sei schon in diesem ers ten Bericht herzlicher Dank gesagt! 

Durch die sofortige Heranziehung sämtlicher Disziplinen der Quartärfor
schung h a t sich der Verfasser als Le i te r der Grabung bemüht, alle n u r irgend 
möglichen Spezialerkenntnisse aus dem Fundplatz zu gewinnen, muß te doch bei 
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genügend reichem Forschungsmaterial die so ermöglichte gegenseitige Ergän
zung und Kontrol le der einzelnen Fächer den Gesamterfolg des Forschungsvor
habens erheblich vergrößern. Einige hauptbete i l ig te Forscher kommen bereits 
in den folgenden vorläufigen Berichten zu Worte. Ande re werden da rübe r hin
aus im R a h m e n der vom Amt für Bodenforschung, Hannover , geplanten Mono
graphie übe r die paläolithische Station von Salzgit ter-Lebenstedt ihren Bei t rag 
veröffentlichen. 

10 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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Einen ganz besonderen Dank möchte ich den Herren Geologen vom A m t 
für Bodenforschung in Hannover sagen, die in voller Erkenntnis der Bedeutung 
des Fundplatzes für die Quartärgeologie trotz anderwei t iger d rängender Arbe i 
ten einen wochenlangen Einsatz in Salzgit ter ermöglichten und das geologische 
Ergebnis über die Frage der Da t ie rung der Fundschichten hinaus erheblich ve r 
brei terten. Dem Herausgeber dieses Jahrbuches , Prof. Dr. WOLDSTEDT, der u n 
sere Grabung mehrfach besuchte, und der mi t seinem anspornenden Interesse 
auch die Vorberichte der einzelnen Mitarbei ter auf der Tagung in Krefeld ve r -
anlaßte, sei herzlichst gedankt für die R a u m - und Abbildungsmöglichkeiten, 
die er dem Prob lem der paläolithischen Sta t ion von Salzgi t ter-Lebenstedt in 
dieser Zeitschrift e inräumt! 

* * 

Der Ausgangspunkt der G r a b u n g war ein sauber abgestochenes, im Lackab
zug gesichertes g e o l o g i s c h e s B o d e n p r o f i l an der Nordwand der ziem
lich steil ausgehobenen Baugrube des Pumpenhauses . Unter Verbre i te rung 
der Baugrubensohle —• Zurücklegung der Profi lwand um e twa 1 m nach Nor
den hin •—• konn te ein unberühr t e r , etwa 1,5 m breiter, West-Ost ver laufen
der Streifen als erster V e r s u c h s s c h n i t t (Fläche I) in mehre ren Schichten 
untersucht werden . Durch die Ver längerung des Versuchsschnittes am P u m p e n 
haus ent lang nach Osten (Fläche II/III) wurde dann ein Streifen von insgesamt 
10 m Länge bis über 5 m Tiefe zur Untersuchung gebracht, vor allem, um A r t 
und Ausdehnung der Fundschichten zu ermit te ln . Der Reichtum an zoologischem 
Mater ial und an Feuers te in-Artefakten (mehrere auf jedem Quadratmeter! ) 
wurde schon in diesem ersten Schnitt klar. Spä t e r ist der Versuchsschnitt auch 
nach Westen hin noch um fast 5 m ver länger t worden (Fläche 0), so daß insge
samt ein Profileinblick West-Ost durch die Fundschichten von fast 15 m Länge 
möglich geworden ist. 

Wegen der für unsere Grabung noch nicht tief genug reichenden Grund
wasserabsenkung konnte im Versuchsschnitt die Untersuchung zunächst n u r 
bis etwas über 5,0 m Tiefe geführt werden, so daß also das Liegende der F u n d 
schichten noch nicht erreicht wurde . (Diese un te r s t en Schichten sind später im 
Zusammenhang mit der Hauptfläche untersucht worden.) Um aber den Umfang 
des Gesamtvorhabens schon am Anfang besser abschätzen zu können, w u r d e 
durch kleine, die Fundschichten möglichst schonende Versuchslöcher und Hand
bohrungen versucht, die Gesamtmächtigkeit der Fundschichten zu bestimmen. 

Als die Bewill igung größerer Mittel gesichert war, entschloß sich der Ver 
fasser, eine Hauptfläche von 10 X 12 m nördlich des Pumpenhauses für die U n 
tersuchung freizulegen. Erst aus einer solchen Fläche war ein ausreichendes 
wissenschaftliches Ergebnis zu erhoffen. Dadurch daß diese Fläche nach Nor
den hin, also in Richtung auf den natürl ichen H a n g des Tales genommen wurde , 
konnte dabei Aussicht bestehen, die Grenzen der besonders s t a rk knochenfüh
renden humosen Schichten und dami t die eigentlichen menschlichen Lagerplätze 
am Talhang zu erreichen. 

Die Hauptfläche (Fläche IV) ist nach Abdeckung der oberen fundleeren 
Schichten mi t dem Greifbagger und nach Erwei te rung des Pumpsys tems um 
zwei weitere, 8 m tiefe Brunnen mi t etwa 20 m Lei tungen in den Monaten Apri l 
und Mai 1952 in aller Gründlichkeit bis zum Liegenden der Fundschichten un 
tersucht worden (Abb. 2). Durch die Hilfe der Bundesgrenzschutzabtei lung in 
Braunschweig und durch die e rwähn ten hochherzigen Spenden braunschwei-
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A b b . 2. D i e H a u p t g r u b e w ä h r e n d d e r A u s g r a b u n g . 

gisch-hannoverscher Werke und Un te rnehmen w u r d e es möglich, die Haupt-
fiäche IV nach der besonders fundreichen Westseite hin noch zu erwei tern 
(Abb. 3 ) . Wertvolle F u n d e und Aufschlüsse konnten darüber h inaus in einer 
15 m westlich des Pumpenhauses gelegenen wei te ren Baugrube („Sandfang") 
gewonnen werden. 

Die angewandte G r a b u n g s t e c h n i k entspricht den modernen Methoden 
einer Siedlungsgrabung mit Abdeckung der Fundschichten in dünnen Lagen, 
wobei F u n d e und Erdverfärbungen in Art und Ausdehnung zur spä teren Deu-

j r / 7 

A b b . 3. T y p i s c h e s B i l d d e r F u n d s c h i c h t . 

10 * 
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t ung des Gesamtbefundes in P länen , Profilen und Fotos festgehalten werden. 
Aus der Untersuchung der zahlreichen an Spezialforscher gegebenen Schicht-
und Mater ia lproben und aus der Bes t immung der zunächst nu r sorgfältig regi
s t r ie r ten Funde der einzelnen Schichten ergibt sich dann das Gesamtergebnis , 
das ers t nach längeren Auswer tungsarbe i ten vorgelegt werden kann . 

An wissenschaftlichen und technischen Kräf ten waren außer dem Verfasser 
s tändig e twa 8 Personen im Einsatz, und zwar zwei Prähis tor iker (Dr. F. NIQUET, 
Braunschweig, oder F rau G. STELZEH, Braunschweig), ein Pho tograph (W. REN
NAU), zwei Zeichner (O. ROTHENSTEIN und R. FRICKE), ein P r ä p a r a t o r (F. GRABAU), 
ferner drei Museumstechniker und zwei Arbeiter , letztere in erheblichem Um
fange auch für rein geologische Aufgaben eingesetzt. 

Von den Geologen, die in größerer Zahl die Grabung besuchten und dort 
S tudien machten, sind amtlich betei l igt vor allem der Landesgeologe Prof. Dr. 
Konrad RICHTER, Hannover (vgl. dessen Bericht) und der Bezirksgeologe Dr. 
F. PREUL, Hannover . Letzterer u n t e r n a h m im Auftrage des A m t s für Boden
forschung umfangreiche Aufgrabungen, Bohrungen und Profilaufnahmen, über 
die er selbst in seinem Vorbericht ers te Ergebnisse mitteilt . 

Das zoologische Mater ia l bearbei te te Dr. KLEINSCHMIDT vom Naturhistorischen 
Museum, Braunschweig, die Pol lenanalyse W. SELLE, Braunschweig, das übrige 
botanische Mater ial K. PFAFFENBERG, Sulingen. Wei tere Studienergebnisse auf 
Grund von Lebenstedter Mater ial werden voraussichtlich später in der Mono
graphie in Erscheinung treten. Durch Bodenproben, Gipsabgüsse, Lackabzüge 
sowie einen Kulturfi lm ist die Grabung weitgehend auch für spätere Zeiten 
festgehalten. Die Bearbei tung ist auf allen Gebieten im Gange und soll mög
lichst im Winter 1953/54 zum Abschluß gebracht werden. 
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2. Die geologische Bearbeitung des paläolithischen Fundplatzes 
bei Salzgitter-Lebenstedt 

(F. P r e u 1 , Hannover , Amt für Bodenforschung.) Mit 3 Abb. 

Die Fundste l le liegt westlich der S t r a ß e Lebenstedt-Brois tedt an der Ein
m ü n d u n g des Krähenriede-Baches in das Fuhse-Tal am Fuß der Mit te l ter rassen-
Hochfläche (vgl. Abb. 1). Das Tal, in dem heute Flöthe und Fuhse fließen, ist 
früher e inmal von einer „Ur-Inners te" bzw. von einer „Ur-Nette" benutz t und 
ausgestal tet worden. Die beiden Flüsse en twässern jetzt über Derneburg zur 
Leine, sind aber im Pleistozän zeitweise ü b e r den P a ß von Grasdorf nach Nord
osten abgeflossen (vgl. P . WOLDSTEDT 1 9 2 8 , H. SPREITZER 1931) . Sie haben die 
Mitte l terrasse aufgeschottert, die danach von der Grundmoräne der Saale-
Hauptvere i sung überdeckt wurde. Spä te r sind Geschiebemergel und Mit te l ter
rassenschotter z. T. wieder ausgeräumt und eine Nieder terrasse ausgebildet wor
den, welche heute noch in Resten a m Rande der Mittelterrassen-Hochfläche 
einige Meter über der jüngeren Talaue sichtbar ist. 

A b b . 1. G e o l o g i s c h e S i t u a t i o n . 
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klären und zum „Normalprofil" dieser Gegend, wie es in Osterl inde gefunden 
wurde, in Beziehung zu setzen. 

Die von Löß bedeckten Fluß-Schotter in dem zuletzt genannten Profil sind 
Mittel terrassenschotter , wie die K a r t i e r u n g der Blä t te r Lesse und B a r u m er
geben hat . Da wir wissen, daß sie vor der Saale-Hauptvereisung abgelager t 
wurden, s ind sie uns eine wichtige Ze i tmarke , von der die Al te r sdeu tung aus 
gehen kann . Der Geschiebemergel der Saale-Hauptvere isung fehlt h ier ü b e r den 
Mittel terrassenschottern. In den Aufschlüssen am westlichen Tal rand ist noch 
das vollständige Profil mi t Geschiebemergel über den Mit te l terrassenschot tern 
erhalten. Dor t liegt u n t e r den Mit tel terrassenschottern vielfach schräggeschich
teter Sand, wie das in Abb. 3 auf de r rechten Seite dargestell te Profil von 
Osterl inde erkennen läßt. Hier dagegen wird der schräggeschichtete Sand zu
nächst von einer geschiebelehmähnlichen Fließerde überlager t , die nach den Be
wegungsspuren an ih re r Basis von NNO gekommen ist; das entspricht annä 
hernd dem heutigen Hanggefälle. Über dieser Fl ießerde liegen dann erst die 
Mit tel terrassenschotter und zwar in ver r inger te r Mächtigkeit. Die Fl ießerde 
könnte aus der Saale-Moräne ents tanden sein. Diese müß te nach einer Erosions
phase u n t e r periglazialen Kl imabedingungen vom Rande der Mit te l te r rassen
hochfläche —• als ih rem ursprünglichen Ablagerungsraum — h a n g a b w ä r t s ge
wander t und danach von ebenfalls a b w ä r t s kriechenden Mittel terrassenschot
tern überdeckt worden sein. Der Nachweis einer Erosionsphase zwischen diesen 
beiden Fl ießvorgängen und einige andere Beobachtungen, die sich in dieses Bild 
und die vorhandene Kar t i e rung nicht zwanglos e inordnen lassen, e r fordern eine 
weitere Überprüfung. Da diese Frage aber für die Al tersdeutung der Fund
schichten keine unmi t te lbare Bedeutung zu haben scheint, wird sie spä te r an 
anderer Stel le ausführlich behandelt werden . 

Die Hanglage der Fundstel le und das Vorhandensein des Salzstockes von 
Broistedt-Engelnstedt im Untergrund l ießen es r a t sam erscheinen, die gegen
seitige Abgrenzung der beiden oben genann ten Schichtenfolgen mit möglichst 
großer Sorgfalt un te r Verwendung der verschiedensten Untersuchungsmetho
den durchzuführen, zumal es zunächst den Anschein ha t te , als könne die Pol len
analyse in diesem Fal l für die Al te r sdeu tung der Fundschichten keine brauch
baren Ergebnisse liefern. Die zwischen den beiden großen Aufschlüssen ange
legten Schürfe gesta t te ten die Paral le l is ierung wichtiger Schichten. 

Mit gu tem Erfolg konnten hierzu Schottervergleiche benutzt werden. Es er
gab sich nämlich bei der Best immung des Gewichtsanteiles einzelner Schot ter
komponenten eine bemerkenswer te Gesetzmäßigkeit . Die eiszeitlichen Te r r a s 
senschotter dieser Gegend bestehen überwiegend aus Gesteinen des Harzes und 
dessen Vorlandes. Dabei scheint nach den bisher vorl iegenden Untersuchungen 
der Gewichtsanteil des aus dem Harz s t ammenden Lydi tes (Kulmkieselschiefer) 
zusammen mit ähnlichen dunklen Kieselschiefern ohne besondere Gesetzmäßig
keit um bes t immte Mit te lwer te zu schwanken, wenn m a n übere inander en tnom
mene Schot terproben aus den benachbar ten Terrassenaufschlüssen mi te inander 
vergleicht. Hier ist das jedoch nur im u n t e r e n Teil der un te r den Fundschichten 
erbohrten Schotterserie ("s") der Fall. Darüber n immt der Lydi t -Antei l zum 
Hangenden immer mehr zu, bis er in der Steinlage ("c") mit 70°/o sein M a x i m u m 
erreicht. E ine vorübergehende Unterbrechung erfährt diese Entwicklung — so
weit die Bohrungen bisher bearbeitet sind — lediglich an der Basis der F u n d 
schichten, indem dort der Lyditanteil plötzlich zurückgeht, dann aber nach oben 
hin —• wie zuvor — allmählich ansteigt. 
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Eine ganz ähnliche Schot terzusammensetzung wie die Steinlage ("c") ha t t en 
die hangabwär t s gewander ten Mittel terrassenschotter unmi t t e lba r westlich des 
zuletzt beschriebenen Aufschlusses. Durch Aufgrabungen und Bohrungen konn te 
nachgewiesen werden, daß die Steinsohle ("c") nu r e inen Ausläufer dieser 
Fl ießerde darstel l t . 

Außer den Schottervergleichen w u r d e n auch Korngrößen-Untersuchungen 
durchgeführt , die ich H. SINDOWSKI verdanke . Aus beiden Untersuchungen ergab 
sich, daß die Schichtenfolge von der Ste in lage ("x—x") an der Basis der F u n d 
schichten aufwärts allmählich zum Hang der Mittelterrassenhochfläche empor
zieht und dor t auskeilt (vgl. Abb. 3) . Sie über l age r t seitlich mi t normalem Kon
tak t die schräggeschichteten Sande im Sockel der Mittelterrassen-Hochfläche ("r"). 

In diesen Sanden ("r"), sowie in den Sanden und Kiesen der Fundschichten 
und der darüber l iegenden Schichtenfolge ("e" bis "g") w u r d e n Schrägschich-
tungsmessungen vorgenommen. Zur Kons t ruk t ion der Schichtflächen aus je zwei 
beliebigen Anschnit ten e iner Schichtfläche im Aufschluß w u r d e die Schmidt 'sche 
Halbkugel-Projekt ion benutz t . Aus diesen Messungen e rgaben sich bemerkens 
wer te Unterschiede in der Schüt tungsr ichtung. Die Sande im Sockel der Mit te l 
terrasse sind nämlich (ebenso wie die darüber l iegenden Terrassenschotter) in 
Richtung des Haupttales von SW her aufgeschüttet worden (vgl. Abb. 2 ) . Die 
Fundschichten wurden dagegen, ebenso wie ihr Hangendes, von SE eingeschüttet, 
also in Richtung des k le inen Nebentales, a n dessen E inmündung in das Fuhse-
ta l die Fundste l le liegt. Wi r müssen d a r a u s schließen, daß der Ablagerung der 
Fundschichten eine kräft ige Erosion voranging, die an dieser Stelle einen gene
rellen Wechsel in der Entwässerungsr ich tung einleitete. 

Auf Grund dieser rein geologischen Fests te l lungen kommen wir zu folgen
der vorläufigen A l t e r s d e u t u n g d e r F u n d s c h i c h t e n : Nach der 
Saale-Hauptvere isung erfolgte eine kräf t ige Erosion, die den Geschiebemergel 
und die Mit tel terrassenschotter ausräumte und die Steinsohle an der Basis der 
Fundschichten zurückließ. In diesem Erosionstal kamen die Fundschichten und 
ihr Hangendes zur Ablagerung. Diese Schichtenfolge von der Basis der Fund
schichten bis zur oberen Steinlage ("c" bis "g") ist in i h r e r Sedimententwick
lung sowie in ihren Kl imaspuren einheitlich ausgebildet. Wir schließen dieses — 
abgesehen vom Faunen- u n d Floreninhal t der Schichten — aus folgenden 
Anzeichen: 

1. aus der gleichzieligen Veränderung der Schotterzusammensetzung, 
2 . aus der stetigen Z u n a h m e des Kalkgehal tes im Feinkorn-Antei l vom Lie

genden zum Hangenden und 
3. aus den F ros t s t ruk tu ren in den Fundschichten und den Fließerscheinun

gen in den darüber l iegenden Schichten. 
Die Brodels t rukturen in den Fundschichten müssen w ä h r e n d der Schichten

ablagerung ents tanden sein, denn sie s ind stellenweise von den oberen Fund
schichten angeschnitten u n d diskordant über lager t . Die Fundschichten sind also 
in einer Kaltzei t abgelagert . Der Ze i tpunkt der tiefsten Tempera tu ren scheint 
allerdings erst nach Ablagerung der Fundschichten und zumindest des un te ren 
Teiles der darüber l iegenden Schichten ("f") eingetreten zu sein, wie aus Ar t 
und Menge des darin en tha l tenen Faunen- und Floreninhal tes zu schließen ist. 
Im Hangenden der Fundschichten sind zwei Fl ießerden vorhanden, die mög
licherweise zwei Kä l t emaxima anzeigen. Eine kleine Erosion und die Ablage
rung der Schichten "e" u n d "d" liegen dazwischen. Sie s ind vielleicht als Aus
druck einer Kl imaschwankung (kurzfristige Erwärmung) zu werten. 
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Demnach könnten die Fundschichten in e iner Spätphase der Saale-Vereisung 
oder am Beginn der Weichsel-Eiszeit abgelager t sein. F ü r eine Einstufung in 
die spä te Saale-Eiszeit haben sich bisher keiner lei Anha l t spunk te ergeben. I n s b e 
sondere fehlt über den Fundschichten jegliche Spur eines Interglazials . Wir m ü s 
sen d a r u m die gesamte Schichtenfolge "e" bis "g" in die Weichsel-Eiszeit s tel len. 

Dabei bleibt zunächst noch ungeklär t , ob die Fundschichten an den Beginn 
der Weichsel-Vereisung oder in ein frühes Weichsel-Interstadial , noch vor die 
Zeit der Haupt-Fl ießerdebi ldung, einzustufen sind. Wir hoffen, daß es mit Hilfe 
der Pol lenanalyse möglich sein wird, diese Frage zu klären. Nach freundlicher 
Mittei lung von W. SELLE überwiegen in den bisher untersuchten Proben aus den 
Fundschichten s tark die Kräuterpol len . Un te r den Baumpol len herrscht die 
Kiefer vor. Daneben ha t die Birke einen größeren Anteil. Außerdem sind Wei 
den, Er len und Fichten vorhanden . „Es herrschte eine subarkt ische Steppe, die 
nur ger ing mi t Bäumen durchsetzt war ." 

Eine wei te re Möglichkeit zur Einstufung der Fundschichten gibt uns die 
reiche Fauna , über die A. KLEINSCHMIDT gesondert berichtet. Darüber h inaus 
wird die Bearbei tung der Pflanzenreste aus den Fundschichten und aus den 
darüber l iegenden Sedimenten, sowie die Bes t immung der aus der Fl ießerde 
über den Fundschichten ("f") ausgeschlämmten Fossilien wei te re Anha l t spunk te 
für die Einstufung der Fundschichten geben. N a c h d e n b i s h e r d u r c h 
g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n m ü s s e n w i r d i e F u n d s c h i c h t e n 
i n d e n B e g i n n d e r W e i c h s e 1 - E i s z e i t s t e l l e n . 

Die e rbohr ten Schotter u n t e r den Fundschichten ("s") zeigen besonders in 
ihrem un te ren Teil große Ähnlichkeit mit den an anderen Stel len untersuchten 
Oberterrassen-Schottern. Die Oberterrasse ist hier in der n ä h t r e n Umgebung 
an der Erdoberfläche nicht bekannt . Wahrscheinlich haben wi r in diesen Schot
tern von der Erosion verschonte Teile der Ober terrasse vor uns. Die un te r den 
schräggeschichteten Sanden im Sockel der Mit tel terrasse erbohr ten Schot ter 
sind sehr ähnlich und scheinen daher dem gleichen Schot terkörper anzugehören. 
Ihre Untersuchung ist bisher noch nicht abgeschlossen. Der Bearbei tung von 
Bohrproben muß es vorbehal ten bleiben, festzustellen, ob noch Spuren eines 
Interglazials nachzuweisen sind. Über wei tere Untersuchungen, die u. a. auch 
die e rbohr te Schotterserie umfassen, wird K. RICHTER berichten, der f reund
licherweise eine Reihe geeigneter Schotterfraktionen für Ver rundungsmes-
sungen übe rnahm. 
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3. Geröllmorphometrische und Einregelungsstudien in den pleistozänen 
Sedimenten der paläolithischen Fundstelle Salzgitter-Lebenstedt 

(Konrad R i c h t e r ) . Mit 1 Abb. 

Die große wissenschaftliche Bedeu tung der sehr typenreichen paläolithischen 
Fundste l le von Salzgi t ter-Lebenstedt macht es notwendig, die geologische Be
arbe i tung der Altersstel lung und Ents tehung der Fundschichten mi t recht vie
len Methoden zu versuchen, um möglichst gesicherte Ergebnisse zu erzielen. Es 
war deshalb bei der kurzen Dauer de r Grabungszeit nicht möglich, alle Metho
den mi t einem Bearbei te r durchzuführen. Der Verfasser beschränkte sich im 
wesentl ichen auf geröl lmorphometr ische und Einregelungsstudien. Es soll gezeigt 
werden, daß es schon mit diesen Methoden allein möglich ist, das Alter der 
Fundschichten als frühweichseleiszeitlich wahrscheinlich zu machen. 

Die genannten Arbei t smethoden eignen sich für den vorl iegenden Fall be
sonders, weil die Fundstel le im Bereich zahlreicher, genetisch verschiedener 
Sedimente liegt, welche reich an Gerollen sind. Die wei tere Umgebung wird 
von einer Hochfläche gebildet, die auf einem Sockel von zum Teil elstereiszeit
lichen Schmelzwassersanden und Terrassensanden einen mehre re Meter mäch
tigen Komplex pleistozäner Mit tel terrassenschotter t rägt . Letztere wurden in 
der Saaleeiszeit von einer geringmächtigen Geschiebelehmdecke und später von 
Löß überlagert . Diese ziemlich ebene Landschaft wi rd durch das Fuhse ta l zer
schnitten. In ihn münde t bei Lebens ted t das kleine Sei tental des Krähenr iede-
Baches, an dessen Rand bei der M ü n d u n g in das Haup t t a l die prähistorischen 
Fundschichten angetroffen wurden . Knochen und Ar tefakte sind hier in über
wiegend kiesigen Schichten eingebet te t , deren Alter es festzustellen galt. Unter
lagert werden die Fundschichten von Sand und dieser wieder von einem meh
rere Meter mächtigen Komplex pleistozäner Flußschotter. Der Hang von der 
großen vorgenannten Ebene zum Fuhse ta l und seinem Seitentälchen ist sehr 
sanft und zu letzterem hin im F r ü h j a h r 1952 durch mehre re Baugruben aufge
schlossen. Ihre geröllführenden Sedimente wurden im al lgemeinen von oben 
aus hangabwär t s gehend mit nachstehenden Ergebnissen analysiert . 

E i n r e g e l u n g s m e s s u n g e n 

Der höchst gelegene Aufschluß für das oberste städtische Klärbecken zeigt 
un te r Löß einen unregelmäßig, offenbar sekundär ver lager ten Flußterrassen
schotter mit überwiegend Lyditen. Das Einregelungsdiagramm ha t ein sehr aus
geprägtes und spitzes Maximum zwischen 50 und 60° (siehe Lageskizze Lokali
tä t I), was der örtlichen geringen Hangneigung in seiner Einfallsrichtung ent
spricht. Unter diesen Schottern u n d in sie übergehend liegt ein geschiebelehm-
ähnliches Sediment mi t überwiegend nordischem Gesteinsinhalt . Le tz terer zeigt 
ein klares , aber brei teres Einregelungsdiagramm ebenfalls mit M a x i m u m zwi
schen 50 und 60° (Lageskizze Lokal i tä t I). Etwas hangabwär t s zwischen oberster 
und nächst-t ieferer Klä rgrube sind beide Sedimente s tä rker vermischt und aus
gedünnt . Das Einrege lungsdiagramm hat wieder ein klares, ziemlich spitzes 
M a x i m u m zwischen 50 und 60° (Lageskizze Lokal i tä t II). Weiter hangabwär ts 
dünn t dieses Sediment in den Aufgrabungen von H e r r n PREUL ZU meh r oder 
weniger einer einzigen Steinlage aus , die un te rha lb der le tz tgenannten Bau-
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grübe und in der Nordostecke der Grabungsgrube abermals im Diagramm ein 
Einregelungsmaximum zwischen 50 und 60° (Lageskizze Lokal i tä t III und IV) 
ergibt. In der Grabungsgrube n immt das Einfallen zum Gebäude des Pumpen
hauses hin über den prähistorischen Fundschichten e twas zu. Diese Steinsohlen
bildung dürfte mit den im niedersächsischen Flachland weit verbrei te ten Stein
sohlen wesens- und altersgleich sein, die als periglaziales Äquivalent der Weich
seleiszeit aufgefaßt werden. 

Unter ihr folgt in der Grabungsgrube im al lgemeinen ein schluffig-feinsan-
diges Sediment ohne Steine. Im tieferen Teile schalten sich aber wieder kiesige 
Lagen ein. Aus einer solchen neben einem stark humosen Fleck, der schon das 
Ausgehende eines lebensfreundlicheren Klimas andeute t , als es durch die peri
glaziale Steinsohle wahrscheinlich gemacht ist, w u r d e noch übe r den eigent
lichen Fundschichten ein Einregelungsmaximum bei 120° festgestellt, das sich 
indes bis 140° ausbrei te t (Lageskizze Lokali tät VI). Es weicht s ta rk von der 
vorbeschriebenen Serie ab und entspricht der Längsr ichtung des Seitentälchens. 
Diese Richtung, die n u n nicht meh r zur Hangneigung in Beziehung steht, wird 
vielleicht durch die Ers t reckung der torfigen Sedimente in den tieferen Kies
lagen mit prähistorischen Funden verständlich. Sie scheinen ein anmooriges 
Bachbett anzudeuten. Die torfigen Schichten sind brodeltopfähnlich zerrissen. 
Die Kieslage, welche die großen „Brodeltöpfe" oben horizontal abschneidet, hat 
ein deutliches E inrege lungsmaximum zwischen 20 und 30°, aber auch ein klei
neres Nebenmaximum bei 100° (Lageskizze Lokal i tä t VII). 

Offenbar bes tand im Zuge des vorgenannten Seitentälchens zu dieser Zeit 
ein fließendes Gewässer mit wechselnder St römungss tärke , in dem als Altwas
serbildungen torfige Sedimente mi t Tundrenvegeta t ion und nesterweise Sphä-
rien abgelagert wurden . Die Basis dieses kiesigen Komplexes ha t an zwei ver
schiedenen Meßpunkten je ein deutliches Einrege lungsmaximum in Nord-Süd-
Richtung (Lageskizze Lokal i tä t VIII), also auch noch ähnlich, n u r daß hier das 
Gegenmaximum bei 110° lediglich in einem Diagramm auftri t t . Die Strömung 
muß hier zeitweise s t ä rke r gewesen sein, da Blöcke von über Kopfgröße darin 

A b b . 1. L a g e s k i z z e d e r E i n r e g e l u n g s m e s s u n g e n . 
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vorkommen. Die kleineren gemessenen Ste ine wurden zu Zeiten s t ä rke re r S t rö
mung flottierend bewegt und senkrecht dazu mit rol lender Bewegung bei ge
r ingerer S t römung mit de r Längsachse der Gerolle senkrecht zur Rollrichtung. 
Natürlich bleibt das Ends tad ium einer rol lenden Bewegung fossil leichter er
hal ten als das der flottierenden, so daß die sei tentalparal lele St römungsr ichtung 
in den Diagrammen weniger gut ausgeprägt erscheint als die senkrecht dazu 
liegende Rollachse der Gerolle. 

In dem schon völlig im Nebentälchen liegenden Kanalgrabeneinschni t t west
lich vom Pumpenhaus fallen offenbar die ers tbehandel te Steinsohle und der 
le tz tgenannte Kieskomplex aufeinander, denn hier h a t der oberste Kies ein 
Einregelungsmaximum zwischen 50 u n d 60° wie die Steinsohle (Lageskizze 
Lokal i tä t V), während 30 cm tiefer wieder Maximum und Gegenmaximum wie 
bei dem fluviatil bewegten Kies auf t re ten (Lageskizze Lokali tät IX). 

Einige Meter weiter, fast bei der M ü n d u n g des Nebentälchens ins Fuhsetal , 
ist in dem gleichen Kieskomplex von der Steinsohlenrichtung nichts meh r fest
zustellen, und es t re ten n u r Haup tmax ima der Einregelung zwischen 10 und 
20° sowie kleinere Gegenmaxima zwischen 90 und 110° auf (Lageskizze Lokali
tät X). Wieder liegt also eine fluviatile Ablagerung aus dem Seitentälchen vor, 
die äl ter ist als die Zeit der Steinsohlenbildung. 

Einregelungsbeobachtungen an Knochen und Ar te fak ten sollen von anderer 
Seite dargestel l t werden. 

Z u r u n d u n g s - u n d A b p 1 a 11 u n g s m e s s u n g e n 
Wiederum wurden die Messungen von der obersten Baugrube aus zum Lie

genden hin durchgeführt. Bei den sehr häufigen, aber har ten Kieselschiefern 
zeigten sich keine nennenswer ten Unterschiede der Zurundung in den einzel
nen Horizonten. Kieselschiefer sind für derar t ige Untersuchungen meist ziem
lich unbrauchbar . Von den ausgewerte ten Gesteinen seien hier n u r die Messun
gen an grau-weißen Sandsteinen und Quarz i ten aufgeführt , die in al len kiesigen 
Horizonten in e inigermaßen ausreichender Häufigkeit vorkommen, sowie an 
P länerka lken aus Bohrgut von Flußterrassenschot tern, die älter als die Fund
schichtenkiese und von ihnen durch Sand getrennt sind. 

Noch oberhalb der obers ten Baugrube hat Dr. PREUL die Mit te l terrassen
schotter in scheinbar originaler Lagerung aufgegraben. Ih re grau-weißen Sand-

2 r 
steine ergaben mit der Methode von CAILLEUX und TRICART nach der Formel-^— 1 

(vgl .RICHTER 1952, Eiszeitalter und Gegenwar t , Bd. 2) ein Zurundungsmaximum 
zwischen 100 und 150. Das entspricht d e m Basis- wie auch dem Hangendte i l des 
Mit te l terrassenkörpers de r weiteren Umgebung. Der Mitteltei l le tz terer Ter ras 
sen ha t Maxima in höheren Zurundungsgruppen. In vorl iegendem Fal le dürfte 
also die Basis des Mit te l terrassenkörpers erschürft sein. 

Die umgelagerten Mit tel terrassenschotter in de r vorgenannten obersten 
Klä rgrube (Lageskizze Lokal i tä t I) h a b e n bei dem gleichen Gestein ebenfalls 
ein Max imum in der Gruppe 100 bis 150, aber die Gruppen 0 bis 100 sind gleich
falls s tark besetzt. Damit zeigt sich e ine Zuschärfung der Kanten gegenüber 
dem unver lager ten Terrassenschotter des vorigen Fundpunktes . Es dürf te sich 
dar in ein periglaziales Kl ima mit Bodenfließen äußern , wodurch die Umlage-
rung des Schotters zu e rk lä ren ist. 

Unte r ihm liegt ein geschiebelehmähnliches Sediment mit der Geschiebe
zusammensetzung der Saalevereisung. Normalerweise sollte ein echter saale-
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eiszeitlicher Geschiebelehm hier a u f Mit tel terrassenschottern liegen. Er r u h t 
aber auf glazialen Schmelzwassersanden. Sandste ine aus beiden haben jeweils 
ein Zurundungsmax imum in der Gruppe 150 bis 200. Zuschärfungen durch per i 
glaziale Ver lagerung des „Geschiebelehmes" sind also nicht erfolgt. Die Ver
lagerung, die ja gefordert werden muß und auch aus der vorbeschriebenen Ein
regelung erkenntl ich ist, kann also nu r unbedeutend gewesen sein. 

E twas hangabwär t s , wo umgelager te r Schotter und umgelager te r Geschiebe
lehm zu einem ausgedünnten Sediment verschmolzen sind (Lageskizze Lokal i 
tät II), haben die grau-weißen Sandste ine auch ihr Zurundungsmax imum in der 
Gruppe 150 bis 200, und die Gruppe 50 bis 100 ist wieder s tark besetzt wie bei 
dem periglazial ver lager ten Terrassenschotter . Wo sich dann dieses Sediment 
wei ter hangabwär t s bis zur Steinsohle ausdünnt , ist das Zu rundungsmax imum 
schon in der Gruppe 100 bis 150, wobei die Gruppen von 0 bis 100 auch s ta rk 
besetzt sind (Lageskizze Lokal i tä t III u. IV). Hier ist also die Zuschärfung im 
periglazialen Wandergeröl l sehr k la r e rkennbar . 

Damit sind wir wieder in de r Grabungsgrube angelangt, wo der oberste 
Teil des Kieses im Liegenden der Steinsohle, der aber schon Schneckengehäuse 
enthält , noch die gleichen Zurundungsverhä l tn isse aufweist und somit noch als 
periglazialer Wanderkies e rkann t wird. Erst in den eigentlichen Fundschichten 
haben die grauweißen Sandsteine ein höheres Zu rundungsmax imum bei 200. 
Das Maximum ist bre i ter als die vorhergehenden und mit s t a rke r Besetzung 
in der Gruppe 50 bis 100, aber auch zwischen 250 und 300. Es ist also ein über 
wiegend fluviatiles Zurundungsmaximum, das allerdings Einflüsse kal ten 
Klimas zeigt. 

Im Liegenden der Fundschichtenkiese finden sich Sande, Un te r ihnen wurde 
ein Flußschot terkörper ganz durchbohrt . Aus den 6 in verschiedener Tiefe des 
Flußschotterkörpers en tnommenen Proben konnten in erster Linie die P läne r -
kalke auf ihre Zurundungs - und Abplat tungsverhäl tn isse untersucht werden, 
da n u r sie aus allen Proben in völlig ausreichender Menge zur Verfügung s tan-

2 r . 

den. Bei Anwendung der Formel -=— ergeben sich vom Liegenden zum H a n -

genden keine wesentlichen Unterschiede, wie das auch bei Ausmessung von 

P länerka lken in anderen Schot terkörpern mehr oder weniger festgestellt w e r 

den konnte. Dagegen zeigt die Abpla t tung nach der Formel ^ * vom Liegen-
- ic 

den zum Hangenden eine gesetzmäßige Abwand lung wie in anderen Profilen 
aus pleistozänen Flußterrassenschot tern. Die Basisprobe (Nr. 6) ha t ein Abpla t 
tungsmaximum in der Gruppe 200 bis 250, P robe 5 desgleichen. Aber hier ist 
die Gruppe 250 bis 300 schon fast so s tark ver t re ten . Probe 4 ha t das Maximum 
zwischen 300 und 350. In Probe 3 sind die Kolonnen zwischen 200 und 250 einer
seits und 250 bis 300 anderersei ts gleich groß. Die Abpla t tung n i m m t also wie
der etwas ab. Das ist noch s tä rker der Fall in P robe 2, die ein sehr über ragen
des Max imum in der Gruppe 200 bis 250 hat. In der Probe 1 läßt das Maximum 
mit 150 bis 200 die geringste Abp la t tung erkennen. Wir haben also einen k laren 
Wandel von geringer Abpla t tung der Gerolle in der Schotterbasis zu s tärker ge
rundeten im Mittel tei l des Schot terkörpers und ger ing abgepla t te ten im H ä n 
gendsten des Schotterkörpers. Ähnliches ist in zahlreichen pleistozänen F luß
terrassenschottern zwischen Braunschweig und Minden festzustellen, wie der 
Verfasser 1952 auf der Tagung der Deutschen Geologischen Gesellschaft in 
Osnabrück vor t rug. Diese Veränderungen wurden von ihm im Sinne eines 
klimatischen Wandels von periglazialem Klima übe r interglazialem zu per i -
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glazialem Klima gedeutet (vgl. auch K. RICHTER 1952, Eiszeitalter und Gegen
war t , Bd. 2). In den Diagrammen ist die S t reuungsbre i te bei P robe 6, also in der 
Basis, nach rechts am größten und wird zum Hangenden h in geringer. Viel
leicht ist daraus zu schließen, daß das Ausgangsmater ia l des Schotterkörpers 
gerunde te r war, also aus e inem noch äl teren Flußschotter umgelager t ist. Bei 
Untersuchungen in Mittel terrassenaufschlüssen der Nachbarschaft wurde nichts 
Gleichartiges festgestellt, so daß hierin möglicherweise ein Hinweis auf ein 
höheres Alter der e rbohr ten Kiese vorliegen könnte . Vergleichende Unter
suchungen in dieser Hinsicht sind aber bisher nicht umfangreich genug, um ei
nen solchen Schluß zu erhär ten . Immerh in ergeben sich aus der Zusammenset
zung der Geröllgemeinschaft Anha l t spunkte für ein höheres Al te r der erbohr
ten Schotter, worauf von andere r Seite eingegangen werden wird . 

Eine gleichartige Kl imaabwandlung, wie aus den P länerka lken ersichtlich, 
2 r . 

ist bei Verwendung der Formel —— auch aus den Zurundungsverhäl tn issen 
he l lgrauer quarzitischer Sandsteine der 6 Bohrproben herauszulesen. Hier l ie
gen die Maxima in die Basisprobe zwischen 100 und 150, in der Schottermitte 
zwischen 150 und 200 und im Hängendsten zwischen 100 und 150. Allerdings ist 
die Anzahl der ve rwende ten Steine so gering, daß die Angaben nicht absolut 
sicher scheinen. Sie passen indes vorzüglich in das e rwar te te Bild. 

S t r a t i g r a p h i s c h e A u s w e r t u n g d e r E r g e b n i s s e 
Aus vorstehenden Angaben ergibt sich folgendes Bild der Ents tehung des 

Schichtenprofiles, das die prähistorischen Fundlagen enthäl t : 
Un te r den kiesigen, tiefsten Fundschichten findet sich bei P u n k t VIII der 

Lageskizze ein Sand, der von einem mehre re Meter mächtigen Flußterrassen
schotter unter lager t wird. Die Gerolle dieses Schot terkörpers haben an der 
Basis periglaziale, in der Mitte interglaziale und im Hangendtei l wieder per i 
glaziale Zurundungs- und Abplat tungsverhäl tn isse . Verglichen mit anderen 
pleistozänen Flußterrassenschot tern ähnlicher geographischer Posit ion liegt ein 
vollständiger Zyklus vor. Die Abpla t tungsverhäl tn isse in der Basis zeigen mit 
der Bre i tes t reuung ein Abweichen von anderen Mit tel terrassenschottern, die auf 
e twas höheres Al ter hinweisen könnten. Demnach wäre der Mit tel terrassen
schotter im Zuge der Grabungsstel le später völlig ausgeräumt und die Sande 
über den äl teren Schottern evtl. mit einem tieferen Teil der glazialen Schmelz
wassersande zu parallel isieren, die bei P u n k t I der Lageskizze den periglazial 
umgelager ten Geschiebelehm unter lagern . Die obersten Meter dieses Sandes 
von P u n k t I sind also bei P u n k t VIII erodiert und durch die Fundschichtenserie 
ersetzt . Saaleeiszeitlicher Geschiebelehm ist in gleicher Weise erodiert , und es 
folgen bei Punk t VIII der Lageskizze fluviatile Schotter, die, aus äl terem Ter
rassenschotter umgelagert , recht kühles Klima anzeigen. Die Einregelung ihrer 
Komponenten zeigt zwei Maxima, wie sie in fluviatilen Absätzen meist, in 
Periglazialschutt aber niemals auftreten. Die e rmi t te l te St reuungsr ichtung ent
spricht der des Seitentälchens. In diesen Komplex sind torfige Absätze einge
bet tet , die in kal tem Kl ima zu brodeltopfart igen Gebilden zerr issen sind, ohne 
daß zumeist die Kieslagen selbst mit „verbrodel t" wären. Diese Töpfe werden 
also von ähnlichem fluviatilem Kies un te r - wie über lager t . Die e twas jüngeren 
schneckenführenden Kiese ohne prähistorische Funde (Punkt VII der Lage
skizze) haben die Zurundungsformen eines periglazialen Wanderkieses und eine 
Einregelung, die zur Richtung des Seitentales paßt . Sie sind wohl als fluviatil 
bei s t ä rke re r S t römung mit flottierender Bewegung der Gerolle abgesetzt zu 
denken. Im tieferen Kies wechselt dagegen die Strömungsgeschwindigkeit , so 
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daß die Gerolle sowohl flottiert wie gerollt wurden, und daher in den Diagram
men Maximum und Gegenmaximum der Einregelung auftreten. Die ermit te l te 
Fl ießrichtung folgt dem Seitentälchen. 

Über lagernde schluffige Sande sind im oberen Teil steinfrei, und erst dann 
folgt (z. B. bei P u n k t VI und IV der Lageskizze) eine Schicht, die zumeist nu r 
aus einer einzigen Steinlage besteht. Es ist das die typische Steinsohle eines 
periglazialen Schut twanderns auf sehr flach geneigter Fläche, die n u r in der 
Grabungsgrube selbst e twas s tä rker einfällt. Diese Steinsohle läßt sich, wie vor
e rwähnt , von der Grabungsste l le aus hangaufwärts (z. B. Punk t III der Lage
skizze) verfolgen. Sie hat dabei stets die Zurundungsformen einer periglazialen 
Steinsohle und eine Einregelung, die mi t der al lgemeinen schwachen Gehänge
neigung identisch ist. Sie n immt hangaufwär ts an Mächtigkeit wie an sandig
lehmigen Komponenten zu und läßt sich schließlich bei P u n k t I der Lageskizze 
untergl iedern in einen Liegendteil , der das Aussehen eines Geschiebemergels 
ha t und einen hangenden, der aus Terrassenschotter besteht . Beide liegen noch 
e twas tiefer zu NN, als der Schotter der Mit tel terrasse und der überdeckende 
Geschiebelehm der Saalevereisung normalerweise zu e rwar t en wären. Die Ein-
regelungsrichtung ist die gleiche wie bei der eben behandel ten Steinsohle, in 
die beide Pakete auch übergehen. Besonders in echtem Geschiebelehm wäre 
eine andere Einregelungsrichtung wahrscheinlicher gewesen. 

Es scheint also durch periglaziales Bodenfließen eine Inversion der Lagerung 
erfolgt zu sein. Völlig auf der Hochfläche liegt normalerweise un te r Löß zu
nächst die Grundmoräne der Saalevereisung mit dem Mittel terrassenschotter 
als Liegendem. Als nach der Saalevereisung zur Zeit des nächsten größeren Eis
vorstoßes — mithin der Weichselvereisung — wieder periglaziales Klima in 
unserem Raum herrschte, mußte zuerst der saaleeiszeitliche Geschiebelehm am 
Tal rand zum inzwischen wieder geschaffenen Fuhse ta l hangabwär t s fließen. 
Erst als er örtlich völlig entfernt war , konnte auch der Mit tel terrassenschotter 
ins Wande rn geraten. So kam es, daß im oberen Teil des Hanges ein geschiebe-
lehmähnliches Sediment mi t nach bisheriger Auffassung saaleeiszeitlicher Ge
schiebeführung unter Schottern der Mit te l terrasse zu liegen scheint. Der grobe 
Antei l dieses Wanderbodens dünnt sich weiter hangabwär t s zur Steinsohle aus 
und liegt über den Schichten mit prähistorischen Funden . Dr. PREUL, der zu
nächst zu dem gleichen Ergebnis kam, häl t auch noch eine komplizier tere Deu
tung für möglich, über die er später berichten wird. 

Zwischen dem Wanderboden und den Fundschichten läßt sich kein wesent
licher klimatischer Hiatus nachweisen, falls man nicht z. B. das s tä rkere Gefälle 
der Steinsohle in der Grabungsgrube und die so ents tehende kleine Diskordanz 
als Ausdruck einer Unterbrechung der Periglazialsedimentat ion auffassen will. 
Solche Unterbrechungen wären im Zusammenhang mit verschiedenen Phasen 
der le tzten Eiszeit durchaus zu e rwar ten , wie das Dr. PREUL in seinem Bericht 
darstel l t . D i e F u n d s c h i c h t e n m ü s s e n a l s o e i n A l t e r h a b e n , i n 
d e m d a s K l i m a d e r W e i c h s e 1 e i s z e i t s i c h z w a r s c h o n b e 
m e r k b a r m a c h t , d a s M a x i m u m d i e s e r K a l t p h a s e m i t d e r 
r e g i o n a l w e i t v e r b r e i t e t e n p e r i g 1 a z i a 1 e n S t e i n s o h 1 e n b i 1-
d u n g a b e r n o c h n i c h t e r r e i c h t i s t . 

Diese Ergebnisse scheinen mit den auf anderen Wegen gewonnenen geologi
schen Daten und mit den Fund typen des Paläol i thikums gut überein zu st immen. 

M a n u s k r . e i n g e g . 9. 10. 1952. 
A n s c h r . d . Ver f . : P r o f . D r . K . R i c h t e r , H a n n o v e r , A m t f ü r B o d e n f o r s c h u n g , 
W i e s e n s t r a ß e 72—74. 
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4. Pollenanalytische Untersuchungen an der paläolithischen Fundstelle 
bei Salzgitter-Lebenstedt 

(Willi S e i l e , Braunschweig-Riddagshausen) 

A. D i e F u n d s c h i c h t e n 

Die ehemalige Oberfläche, in der sich die Funde befinden, enthäl t an meh
re ren Stellen kle inere Torf- und Gytt ja-Linsen, die eine pollenanalytische Un
tersuchung ermöglichten. Da die Sedimente a r m an Baumpollen sind und mi t 
tels Flußsäure aufgeschlossen werden müssen, ist die Analyse sehr zei traubend, 
so daß sie bis lang nicht zum Abschluß gebracht werden konnte . Die bisherigen 
Ergebnisse sind aber so einheitlich, daß sie mi t einiger Sicherheit zusammen
gefaßt werden können. Die geringe Baumpollendichte pro P r ä p a r a t und die 
hohe NBP-Frequenz in Verb indung mit den s t a rk minerogenen Ablagerungen 
zeigen, daß die Waldbedeckung sehr gering gewesen sein m u ß und keine ge
schlossene Vegetationsdecke bestand. Von den Baumpollen besitzt die Kiefer 
die höchsten Wer te , daneben t re ten die Bi rke , Weide und Fichte regelmäßig 
auf, sporadisch ist Alnus vorhanden, w ä h r e n d von den wärmel iebenden Bäu
m e n kein Blü tens taubkorn gefunden wurde . Un te r den NBP nehmen die Cype-
raceen den größten Raum ein, sie erreichen zum Teil m e h r e r e Hunder t P r o 
zent. Die Gramineen-Pol len besitzen zwar nicht die hohen Wer te wie sie die 
Sauergräser aufweisen, aber ih re Beteil igung ist in der Regel groß. Die übr igen 
Kräuterpol len, bzw. Sporen sind gering ve r t r e t en ; es konnten festgestellt w e r 
den: Helianthemum, Selaginella selaginoides, Artemisia, Calluna, Empetrum, 
Umbelliferen, Caryophyllaceen, Chenopodium, Compositen, Rosaceen, Plantago, 
Polygonium bistorta, Galium, Sphagnum, Lycopodium. 

Wir dürfen daher annehmen, daß diese Ablagerungen in einem späten S ta 
d ium der Kiefernzeit , am Ausgang eines Interglazials , bzw. am Anfang eines 
Glazials, en t s tanden sind. Mit der Kiefernzeit hat dieser Abschnit t die hohen 
Wer te von P inus , das regelmäßige Auf t re ten von Betula, Salix und Picea, 
das sporadische Vorkommen von Alnus u n d die Betei l igung von Sphag
n u m und E m p e t r u m gemeinsam. Er unterscheidet sich von der Kiefern
zeit durch die geringe BP- und die hohe NBP-Frequenz , die gefundenen Sporen 
von Selaginella selaginoides und das Fehlen von Carpinus. Die geringe Betei 
l igung von Betula und Salix und die n iedr igen Werte von Artemisia, Hel ian
themum und Selaginella selaginoides der Fundschichten lassen anderersei ts 
vermuten, daß die Ablagerungen in einer Zei t ents tanden sind, als das voll 
arktische Kl ima des Glazials noch nicht herrschte . Das Kl ima w a r subarktisch 
mi t geringer atlantischer Neigung, und die Vegetation bes tand aus einer g ras 
reichen Tundra . 

Die kleinen Hohlformen enthal ten Braunmoos-Seggen-Torfe und tonig-san
dige Gyttjen, in denen Pediastrum boryanum vorkommt. Da in den Gytt jen 
Mollusken gefunden wurden, die vielfach gu t erhalten sind, müssen die A b 
lagerungen p r i m ä r liegen. H e r r Dr. STEUSLOFF hat festgestellt, daß die Epider 
mis bei einigen Exemplaren erhal ten ist, wie das im periglazialen Gebiet Nord
westdeutschlands häufiger de r Fal l ist. Aus dem geringen Mater ial , das ich ihm 
zusandte, konn te er Pisidium amnicum und Sphaerium corneum, forma dupli-

11 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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catum best immen. F ü r seine Untersuchungen sei ihm auch an dieser Stel le 
herzlichst gedankt . 
B. S c h l u f f - u n d S a n d s c h i c h t e n (b-f) im Hangenden der Fundschichten, 
sowie Gyttja und Torf nahe der Oberfläche (t; vgl. Abb. 3 im Beitrag Preul ) . 

Die bisherigen Ergebnisse aus den hangenden Schichten der Fundhor izonte 
sind weniger gesichert, da sie nicht vollständig untersucht sind und es auße rdem 
fraglich ist, ob die Schwemmlöße für die Pol lenanalyse brauchbar sind. Es 
scheint allerdings, als ob sekundäre Pol len nicht vorkommen, da die Pol len
bilder denen der Fundschichten ähneln. Die oberen Ablagerungen weisen eine 
höhere Betei l igung von Sal ix und Betula auf, so daß anzunehmen ist, d aß sie 
in einer spä te ren Zeit en t s tanden sind. Wärmeschwankungen, also In ters tadia le , 
konnten bislang nicht festgestellt werden. Ih r Fehlen e rk l ä r t sich en tweder aus 
der unvolls tändigen Untersuchung oder daraus , daß das Becken bere i t s im 
Frühglazial ausgefüllt wurde . 

An der südlichen Seite des Aufschlusses befinden sich unter 1,56 m mäch
tigen Torfen sandig-kalkhal t ige Gyttjen, die möglicherweise in der Kiefern
zeit des letzten Interglazials zur Ablagerung kamen. Da die Bildung dieser 
Gyttja bislang nicht geklär t werden konnte , ist es möglich, daß sie al lochthon 
ents tanden und für die Pol lenanalyse nicht brauchbar ist. Die Torfe l iegen 
diskordant über diesen Sedimenten und beginnen vermutl ich in der j ünge ren 
Dryaszeit. Da die Torfe ab 1,16 m Störungen aufweisen, konnte kein k la res 
Bild der nacheiszeitlichen Vegetat ionsentwicklung gewonnen werden. 

M s . e i n g e g . : 10. 2. 1953 . 

A n s c h r . d. V e r f . : W . S e l l e , B r a u n s c h w e i g - R i d d a g s h a u s e n , A m K r e u z t e i c h 6. 

A n m . d e s H e r a u s g e b e r s w ä h r e n d d e s D r u c k e s : 

S o l l t e n b e i d e n o b e n g e n a n n t e n s a n d i g e n G y t t j e n l e t z t i n t e r g l a z i a l e B i l d u n g e n i m 
H a n g e n d e n d e r F u n d s c h i c h t e n v o r l i e g e n , so m ü ß t e n l e t z t e r e ä l t e r , d. h . 
m ö g l i c h e r w e i s e w a r t h e s t a d i a l s e i n . D i e w e i t e r e n U n t e r s u c h u n g e n s o l l e n h a u p t s ä c h l i c h 
d e r K l ä r u n g d i e s e r F r a g e d i e n e n . 
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5. Planzenreste aus den Fundschichten von Lebenstedt 
(Kurt P f a f f e n b e r g , Sulingen) 

Die untersuchten Proben s tammen aus zwei e twa 1 m 2 großen, geringmäch
tigen Torflagern, die in der Nähe der Basis und im oberen Drittel de r p rä 
historischen Fundschichten liegen. Im Niveau zwischen diesen Torflinsen waren 
in humosen Schichten besonders viele Wirbel t ier res te und Artefakte enthal ten . 
Die humosen Schichten und der darüber l iegende Torf zeigen eine durch Frost
e inwirkung ve ränder te Lagerung. Die beiden Torflager werden im folgenden 
als „oberes" und „unteres" Torflager bezeichnet. Es hande l t sich um hochgradig 
verwi t te r te Flachmoortorfe, die sich in ih rem Pflanzeninhalt stark voneinander 
unterschieden. 

I . U n t e r e s T o r f l a g e r 

Folgende Pflanzenarten w u r d e n nachgewiesen: 
Splachnum ampullaceum L . ( M o o s ) . E i n i g e gut e r h a l t e n e Stämmchen u n d e i n z e l n e 

B l ä t t e r . 

Splachnum vasculosum L . ( M o o s ) . E i n i g e S t e n g e l s t ü c k e m i t v o l l s t ä n d i g e n B l ä t t e r n . 

D r e p a n o c l a d u s cf. Sendtneri WARNST. ( M o o s ) . Z a h l r e i c h e S t e n g e l s t ü c k e . D a s d e r b e 
Z e l l n e t z d e r B l ä t t e r u n d d i e k r ä f t i g e B l a t t r i p p e m a c h e n d i e B e s t i m m u n g w a h r s c h e i n l i c h . 

Chrysohypnum stellatum LOESKE ( M o o s ) . M e h r e r e g u t b e b l ä t t e r t e S t e n g e l . 

Drepanocladus s p . MOENKEM. ( M o o s e ) . Z a h l r e i c h e S t e n g e l m i t s c h l e c h t e r h a l t e n e n 
s i c h e l f ö r m i g e n B l ä t t e r n . 

Potamogeton gramineus L . ( G r a s - L a i c h k r a u t ) . 3 g u t e r h a l t e n e S t e i n k e r n e . 

Potamogeton cf. alpinus BALB. ( A l p e n - L a i c h k r a u t ) . 1 g u t e r h a l t e n e r S t e i n k e r n . D i e 
R ü c k e n k l a p p e , d i e v o m G r i f f e l w e i t z u r ü c k b l e i b t , m a c h t d i e s e A r t w a h r s c h e i n l i c h . 

Salix polaris WAHLENB. ( P o l a r w e i d e ) . S e h r v i e l e w o h l e r h a l t e n e B l ä t t e r . I h r e G r ö 
ß e n m a ß e s c h w a n k e n i n d e r L ä n g e z w i s c h e n 2,5 u n d 4,5 m m u n d in d e r B r e i t e z w i 
s c h e n 2,5 u n d 4,2 m m . 

Salix herbacea L . ( K r a u t w e i d e ) . S e h r z a h l r e i c h e g u t e r h a l t e n e B l ä t t e r . I h r e L ä n g e 
b e t r ä g t 2 ,7—7,2 m m , i h r e B r e i t e 2,3—5,3 m m . D u r c h s c h n i t t l i c h s i n d d i e s e B l ä t t e r g r ö ß e r 
a l s v o n Salix polaris. 

Salix sp. S e h r v i e l e B l ä t t e r m i t b e s c h ä d i g t e n R ä n d e r n , w e s h a l b d i e Z u g e h ö r i g k e i t 
z u e i n e r d e r g e n a n n t e n W e i d e n a r t e n n i c h t s i c h e r e r k a n n t w e r d e n k o n n t e . A n d e r e A r 
t e n a l s S a t o polaris u n d S a l i x herbacea k o m m e n v e r m u t l i c h n i c h t in F r a g e . M e h r f a c h 
f a n d e n s i c h R e i s e r s t ü c k c h e n m i t s e h r e n g l i e g e n d e n K n o s p e n a n l a g e n , s o w i e B l ü t e n 
u n d K e l c h r e s t e v o n Salix. 

Armeria cf. arctica WALLR. ( P o l a r - G r a s n e l k e ) . E s f a n d e n s i ch 9 F r u c h t k e l c h e , d i e 
z u d i e s e r G a t t u n g g e h ö r e n . B e i d i e s e n K e l c h e n s i n d n u r d i e k r ä f t i g s t e n T e i l e e r h a l t e n 
g e b l i e b e n . D i e d ü n n e , w e i ß e H a u t , d i e s o n s t d i e K e l c h z i p f e l v e r b i n d e t , i s t g ä n z l i c h 
a u f g e l ö s t . C. A . WEBER (1914) s c h r e i b t v o n s e i n e n F u n d e n , d a ß d i e H ä r c h e n a u f d e m 
F r u c h t k e l c h n u r a u f d e n H a u p t - u n d N e b e n r i p p e n b e s c h r ä n k t s i n d . E r r e c h n e t d e s h a l b 
d i e s e A r t z u Armeria arctica. D i e P f l a n z e i s t h e u t e n u r i m a r k t i s c h e n N o r d a m e r i k a , 
i n G r ö n l a n d u n d N o r d s i b i r i e n v e r b r e i t e t . B e i d e n L e b e n s t e d t e r F u n d e n i s t d i e B e 
h a a r u n g d e r F r u c h t k e l c h e n i c h t e i n d e u t i g a u f d i e R i p p e n v e r t e i l t . E i n i g e K e l c h e s i n d 
v i e l m e h r z e r s t r e u t b e h a a r t . GAMS (O. J . ) m a c h t d a r a u f a u f m e r k s a m , d a ß a n d e r e u n d 
ä h n l i c h e F u n d e a l s Armeria maritima b e s t i m m t w u r d e n . E s m ü ß t e m i t d e r M ö g l i c h k e i t 
g e r e c h n e t w e r d e n , d a ß a u c h a n d e r e S i p p e n v o r l i e g e n k ö n n e n , i n s b e s o n d e r e Armeria 
montana. F o s s i l s e i e n a u c h Armeria maritima u n d Armeria arctica k a u m u n t e r s c h e i d 
b a r . D a Armeria i n d e n T o r f e n v o n L e b e n s t e d t m e h r f a c h v o r k o m m t , b r i n g e n v i e l 
l e i c h t w e i t e r e F u n d e d i e n o t w e n d i g e K l a r h e i t u n d S i c h e r h e i t . 

i i 
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Lychnis flos cuculi A . BR. ( K u c k u c k s n e l k e ) . G e f u n d e n 6 S a m e n . I h r e G r ö ß e s c h w a n k t 
z w i s c h e n 0,9 u n d 1 , 1 m m . D i e k e g e l f ö r m i g e n B u c k e l , i n R e i h e n u m d e n N a b e l a n g e 
o r d n e t , l a s s e n n u r d i e s e A r t i n F r a g e k o m m e n . 

P f l a n z e n g a l l e n . M e h r f a c h f a n d e n s i ch G a l l e n , d i e s i c h e r v o n W e i d e n b l ä t 
t e r n s t a m m e n . I h r e Z u g e h ö r i g k e i t k o n n t e n o c h n i c h t e r m i t t e l t w e r d e n . 

I I . O b e r e s T o r f l a g e r 
Nachgewiesen w u r d e n folgende Pflanzenarten: 

Drepanocladus revolvens MOENKEM. (MOOS). Z a h l r e i c h e S t ä m m c h e n . 
Drepanocladus Sendtneri WARNST. ( M o o s ) . M e h r e r e S t ä m m c h e n . 
Drepanocladus s p . Z a h l r e i c h e M o o s s t e n g e l , d e r e n s i c h e l f ö r m i g e n B l ä t t e r s t a r k z e r 

r i s s e n o d e r b e s c h ä d i g t s i n d . E i n e s i c h e r e B e s t i m m u n g i s t d e s h a l b n i c h t m ö g l i c h . 
Ceratodon purpureus BRID. (MOOS). E i n k l e i n e s S t e n g e l s t ü c k c h e n . 
Splachnum ampullaceum L . ( M o o s ) . 2 g u t e r h a l t e n e B l ä t t e r . 
Splachnum vasculosum L . ( M o o s ) . 3 S t e n g e l s t ü c k c h e n . 
Carex sec. Carex ( S e g g e ) . 30 N ü ß c h e n o h n e S c h l a u c h . 
Carex sec. Vignea (Segge ) . 12 N ü ß c h e n o h n e S c h l a u c h . 
Rumex sp. ( S a u e r a m p f e r ) . 1 N u ß o h n e P e r i g o n , w e s h a l b e i n e A r t b e s t i m m u n g n i c h t 

m ö g l i c h i s t . 
Potamogeton cf. alpinus BALB. ( A l p e n - L a i c h k r a u t ) . 1 S t e i n k e r n . D i e R ü c k e n k l a p p e , 

d i e i n w e i t e r e r E n t f e r n u n g v o m G r i f f e l b l e i b t , l ä ß t d i e s e A r t v e r m u t e n . 

Die Pflanzenlisten von beiden Torflagern zeigen einen sehr verschiedenen 
Inhal t . In dem unte ren Torflager herrschen in s tarkem Maße die Weiden vor. 
Von den beiden angetroffenen Ar t en hat Salix polaris ein rein arktisches Ver
breitungsgebiet . Salix herbacea ist dagegen nicht nu r auf die Arkt is beschränkt . 
Sie wird auch in den Hochgebirgen Europas, meist oberhalb der Waldgrenze, 
angetroffen. Durch beide Arten, besonders durch Salix polaris, wird der a r k 
tische Charak te r der Torfbildung betont. 

Salix herbacea wächst mit Vorliebe in den Schneetälchen und in kleinen mi t 
Schneewasser ge t ränk ten Mulden. Dieses sind auch die Standor te der aufgefun
denen Laubmoose. Drepanocladus und Splachnum finden sich jetzt auch in der 
gemäßigten Zone. Doch ist ihr optimales Verbrei tungsgebiet die Arkt is und 
Subarkt is . Auffallend ist vielleicht das Vorkommen von Lychnis flos cuculi. Das 
Verbrei tungsgebiet dieser Pflanze reicht ebenfalls bis in die subarktische Zone. 
Dasselbe gilt von Potamogeton. Lychnis flos cuculi gedeiht noch jetzt fast bis 
zum 68. Brei tengrad. Sie erreicht also im subarkt ischen Norwegen und Schweden 
das Tundrengebiet . Danach haben wir uns für das Torflager von Lebenstedt die 
klimatischen Verhältnisse so vorzustellen, wie sie noch heute im nördlichsten 
Skandinavien herrschen. Damit s tehen auch im Einklang die zahlreichen Funde 
von Mammut u n d Rentier. Die großen Tiere benötigen zu ihrer E rnährung be
deutende Mengen von Pflanzen, die nicht in de r Hocharktis, wohl aber in den 
subarktischen Gebieten zu finden sind. 

Vegetat ionsmäßig hat die obere Torflinse einen ganz anderen Charakter . 
Während im un t e r en Torflager die Weiden vorherrschen, fehlen diese hier ganz 
und gar. An ihre Stelle t re ten Laubmoose u n d Seggen. HERZOG (1926) un t e r 
scheidet für die Arkt i s die beiden Vegetat ionstypen der feuchten und trockenen 
Tundra . In der feuchten Tundra , deren Mulden und Senken stets mit Schnee
wasser gefüllt sind, herrschen die nassen Mooswiesen vor. Als eine solche Bi l 
dung haben wi r die obere Torflinse aufzufassen. Die klimatischen Verhäl tnisse 
zur Zeit ihrer Ents tehung werden die gleichen gewesen sein, wie sie für das 
un te re Lager anzunehmen sind. In der t rockeneren Tundra überwiegt niedriges 
Weidengebüsch. Doch handelt es sich bei der Ents tehung der beiden Torflager 
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nicht um zwei zeitlich s t r eng getrennte Vegetat ionsformen. Nach den jeweiligen 
Verhäl tnissen gehen die nassen Mooswiesen in trockene Mooswiesen und Ge
büschfluren ü b e r oder wechseln mi te inander ab. 

S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s 

G A M S , H . : i n H E G I , G . I l l u s t r . F l o r a v o n M i t t e l e u r o p a . B d . V 3 . M ü n c h e n o. J . 

HEBZOG , T h . : G e o g r a p h i e d e r M o o s e . J e n a 1926 . 
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6. Die zoologischen Funde der Grabung Salzgitter-Lebenstedt 1952 
(Adolf K l e i n s c h m i d t , Braunschweig). Mit 1 8 Abb. 

Im J a n u a r 1 9 5 2 wurde ich vom Leiter des Landesmuseums Braunschweig, 
Her rn Dr. A. TODE, gemeinsam mit Herrn Dr. KOLBE vom Erzbergbau Salzgit ter 
zur Begutachtung von Knochenfunden gebeten, die dank der Initiative von 
Her rn Stadtschulrat ZOBEL, Salzgit ter , aus der Fundamen tg rube des P u m p e n 
hauses der im Bau befindlichen neuen Kläranlage von Salzgi t ter -Lebenstedt 
geborgen worden waren. Es hande l te sich um 1 0 6 einzelne Fundstücke aus d e m 
unters ten Aushub der rund 6 m tiefen Baugrube . Die Artzugehörigkei t de r 
Funde vertei l te sich nach dem damals aufgenommenen Protokol l wie folgt: 

Diese Funde bildeten den ers ten Hinweis auf die dann spä te r von F e b r u a r 
bis Jun i mit al ler Sorgfalt durchgeführten Grabungen. Die hier vorliegende A n 
häufung gleichartiger tierischer Einzelknochen auf engerem Raum, unter denen 
von vornherein eine Anzahl großer Rengeweihstücke besonders ins Auge fielen, 
ließ uns schon damals vermuten , daß es sich hier nicht um eine zufällige A n 
sammlung und Einbet tung e twa g a n z e r Tierleichen hande ln könne, sondern 
daß ein i rgendwie durch besondere Ereignisse herbeigeführtes Konzentrat vo r 
liegen müsse. Die Lage des Fundpla tzes in e iner Nische bzw. Bucht des a l ten 
Inners te - bzw. Nette-Zuges der Saale-Eiszeit (fide KOLBE) schien zunächst für 
eine Zusammenschwemmung zu sprechen. Die Nicht-Zufälligkeit ha t die spä tere 
Grabung bestätigt, jedoch e indeut ig als Ursache den Eiszeitmenschen ausgewie
sen, wenn auch die Dat ierung des Fundplatzes wesentlich später , und zwar auf 
frühes W ü r m g l a z i a l anzusetzen ist (s. Berichte TODE und PREUL). 

Obwohl ich während der G r a b u n g ganz besonders mein Augenmerk auf H i n 
weise richtete, die die E inbe t tung von ganzen Tierleichen oder wenigstens von 
größeren Teilen anzeigten — u m spezielle Anhal t spunkte für biostratonomische 
Gesichtspunkte im Sinne von J. WEIGELT zu e rha l ten — haben sich bis auf ganz 
dürftige Einzelfälle keine dera r t igen Feststel lungen machen lassen. Lediglich 
einige in noch natürl ichem Verband angeordnete Wirbel von Ren und Wisent 
und einige vollständige Füße vom Ren einschl. der Metakarpal ia bzw. Meta ta r -
salia können in diesem Sinne gewer te t werden und haben auch einige brauch
bare Schlüsse auf das Einbettungsgeschehen und -Schicksal ermöglicht. 

Im übrigen ist überhaupt n u r ein ganz ger inger Prozentsatz der Knochen in 
vollständigem Zustand eingebet tet worden, und zwar trifft dies nu r für kle inere 
Knochen wie Zehenglieder u. dgl. zu. Von allen größeren und großen Röhren
knochen fanden sich nu r i rgendwie isoliert l iegende größere und kleinere bis 
kleinste Bruchstücke. Und zwar t r a t en im al lgemeinen derar t ige Knochenstücke 
von Groß-Säugern (z. B. Mammut , Wisent) in Stücken von e twa 2 0 — 3 0 cm Länge 
und bis 1 0 cm Brei te auf, w ä h r e n d die markhal t igen Röhrenknochen vom Ren 
durchweg in distalen und prox imalen Bruchstückenden mit immer i rgendwie 
sehr gleichartigen Abbruchlinien und Bruchkanten aufgefunden wurden. Offen-

Rentier 
Elephas (vermutlich darunter 

6 3 % 

auch Rhinoceros) 
Rind (Wisent) 
Pferd 
zunächst nicht bes t immbar 

2 1 % , viele Knochenspli t ter 
6 % 
3 % 
7 % = Knochenspli t ter! 
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bar haben wi r es h ier mi t gleichmäßigen Abschlägen bzw. einer gleichmäßigen 
Art der Z e r t r ü m m e r u n g der Knochen durch den seine Jagdbeute ve rwer tenden 
Menschen zu tun. Diese Annahme erscheint umso gerechtfertigter, als auch alle 
anderen archäologischen Beobachtungen das Bild in dieser Weise e indeut ig ver
vollständigen. Liegen doch nicht n u r Knochenteile mi t noch viel deutl icheren 
spezifischen Verle tzungen vor, sondern auch solche, die Bearbei tungsmerkmale 
durch Werkzeuge e rkennen lassen, w ie solche, die offensichtlich selbst zu Werk
zeugen herger ichtet worden sind (s. TODE). 

Der E r h a l t u n g s z u s t a n d d e r K n o c h e n zeigt im wesentlichen zwei 
Formen, entsprechend den zwei Haupteinschlußmit te ln , je nachdem, ob die Kno
chen in groben bis feinen Sanden oder in muddigem, das heißt mehr oder weni
ger s ta rk mi t Pflanzenresten durchsetztem, also humosem dunklem und fein
körnigem Medium eingeschlossen waren . In den Sanden kam es dann zuweilen 
zusätzlich noch zu e iner Inkrus t ie rung mit Eisenoxyden. 

Die in Sand eingeschlossenen Knochen zeigen eine helle Farbe u n d neigen 
infolge des fast vollständigen Verlustes aller le imgebenden Substanzen nach 
s tarkem A b - und Austrocknen zum schichtweisen Abblä t t e rn und Zerfall . Die 
Knochen aus den humosen Schichten besitzen dagegen bei dunke lbrauner bis 
bronzear t iger Verfärbung auch nach ih rem Austrocknen eine große Festigkeit . 
Offenbar h a t bei ihnen durch die Humussäu re eine weitgehende Konservierung 

A b b . 1. S i t u a t i o n s p l a n d e s G r a b u n g s f e l d e s v o n S a l z g i t t e r - L e 
b e n s t e d t , J a n u a r — J u n i 1952, m i t s e i t l i c h a u f g e t r a g e n e n K o o r d i n a t e n i n 
m . M e ß b a s i s : N o r d s e i t e d e s P u m p e n h a u s e s , G r u n d - M e ß s t r e c k e : A — B . 
G r a b u n g s f l ä c h e n : I , 1. V e r s u c h s g r a b u n g ; d a n n F o r t s e t z u n g I I u n d I I I ; I V a — h , 
H a u p t g r a b u n g ; I V c 1, „ D r e i e c k s f l ä c h e " ; I V e 1 „ T r a p e z f l ä c h e " . D a r ü b e r g r o ß e r S u c h 
g r a b e n n a c h N W . P u n k t i e r t e F l ä c h e : s c h e m a t i s c h e A n g a b e d e r g e s a m t e n 
h o r i z o n t a l e n V e r t e i l u n g u n d D i c h t e v o n K n o c h e n f u n d e n . G e s t r i c h e l t e L i n i e : 
d e r e n B e g r e n z u n g n a c h N o r d e n . E s : F u n d p l a t z d e s P f e r d e s c h ä d e l s , W : F u n d p l a t z d e s 
W i s e n t s c h ä d e l s . E , P u n d z : g l e i c h e B e z e i c h n u n g d e r R e s u l t a n t e n w i e i n A b b 5. D i e 
B e z e i c h n u n g d e r P f e i l e b e i W i s e n t - u n d P f e r d e s c h ä d e l e n t s p r i c h t d e n B e z e i c h u n g e n i n 

A b b . 7, 10, 11. S c h r a f f i e r t e F l ä c h e : L a g e v o n A b b . 3. 
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der kollagenen Knochensubstanzen s ta t tgefunden. Jugendliche oder in Entwick
lung begriffene Knochenteile sind aber auch in diesem Einschlußmittel sehr 
schlecht erhal ten. Dies trifft vor al lem z. B. bei jugendlichen Wirbelkörpern von 
Mammut und offensichtlich B a s t geweihenden zu. Hier ist die Spongiosa äu
ßerst hinfällig, und die äußere Deckschicht bzw. Knochenlamellen sind meist 
nicht mehr v o r h a n d e n 1 ) . 

A b b . 2. V e r t i k a l e V e r t e i l u n g u n d 
D i c h t e d e r K n o c h e n f u n d e ( v g l . h i e r 
z u T a b . I ) . 1. h o r i z o n t a l e S t r i c h e : G e s a m t f u n d 
s c h i c h t ; 2. g e k r e u z t e S t r i c h e : H a u p t f u n d s c h i c h t ; 

3 . s c h w a r z : Z e n t r a l f u n d s c h i c h t . 

A n m . ' ) . G r o ß e S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t e d i e K o n s e r v i e r u n g d e r a r t i g e r e m p f i n d 
l i c h e r K n o c h e n t e i l e i m G r a b u n g s f e l d . D i r e k t e s o f o r t i g e B e h a n d l u n g m i t A c e t o n l a c k 
s o w i e a u c h v o r h e r i g e A u s t r o c k n u n g m i t d e r L ö t l a m p e e r w i e s e n s i ch w e g e n d e r H i n 
f ä l l i g k e i t u n d d e r ü b e r g r o ß e n W a s s e r h a l t i g k e i t d e r O b j e k t e a l s n i c h t a n w e n d b a r . W i r 
h a b e n s i e d e s h a l b n a c h A b d e c k u n g m i t S e i d e n p a p i e r v o n o b e n i n s i t u e i n g e g i p s t u n d 
n a c h U n t e r s c h r ä m e n d u r c h E i n s c h l u ß a u c h d e s d i c h t a n l i e g e n d e n E i n b e t t u n g s m i t t e l s 
d u r c h A u f l a g e e i n e r G i p s s c h i c h t v o n u n t e n f e s t a b g e s c h l o s s e n . D i e g l e i c h e M e t h o d e 
w u r d e d a n n s p ä t e r z u r G e w i n n u n g v o n S c h a u p l a t t e n i n g r ö ß e r e m A u s m a ß (b i s 2 X 2 m ) 
a n g e w a n d t , i n d e m v o r h e r e i n H o l z r a h m e n , i n e i n i g e n F ä l l e n n o c h u n t e r t e i l t , u m d a s 
e n t s p r e c h e n d e O b j e k t e r s t e l l t w u r d e . K l e i n e r e e m p f i n d l i c h e K n o c h e n w u r d e n n a c h 
d e r B e r g u n g ü b e r 70°/oigen A l k o h o l i n r e i n e s A c e t o n u n d v o n d o r t i n e i n e A c e t o n -
M a s t i x l ö s u n g ü b e r f ü h r t . D i e S t ä r k e d i e s e r M a s t i x l ö s u n g w a r so g e h a l t e n , d a ß s ie z w i 
s c h e n d e n F i n g e r b e e r e n k l e b r i g w i r k t e . V e r b l e i b i n d e n e i n z e l n e n L ö s u n g e n j e n a c h 
G r ö ß e 5—30 M i n u t e n . B e i g r ö ß e r e n O b j e k t e n e m p f i e h l t e s s ich , i m A l k o h o l m i t e i n e r 
W a s s e r s t r a h l p u m p e d i e O b j e k t e z u e n t l ü f t e n . N a c h d e m M a s t i x b a d , d a s a u c h i n s t e i 
g e n d e r R e i h e m i t h ö h e r e n K o n z e n t r a t i o n e n n o c h w i e d e r h o l t w e r d e n k a n n , e r f o l g t e i n 
f a c h e s A b t r o c k n e n a u f F l i e ß p a p i e r u n d e v t l . n o c h Ü b e r z u g m i t e i n e m e t w a s d a u e r 
h a f t e r e n A c e t o n l a c k ( S c h e l l a c k ) . D i e g r ö ß e r e n K n o c h e n ( a u c h d i e o b e n e r w ä h n t e n j u 
g e n d l i c h e n K n o c h e n t e i l e ) w u r d e n n a c h g u t e m A u s t r o c k n e n i n e i n e m k ü h l e n R a u m i m 
L a n d e s m u s e u m n a c h f o l g e n d e r M e t h o d e ( P r ä p . GRABAU) b e h a n d e l t : 

d r e i L ö s u n g e n : a ) 100 g T a f e l l e i m a u f 8 L i t e r W a s s e r 

b ) 100 g T a f e l l e i m a u f 4 L i t e r W a s s e r 
c) 100 g T a f e l l e i m a u f 2 L i t e r W a s s e r 

z u a l l e n 3 L ö s u n g e n f ü r j e 100 g L e i m Z u s a t z : 
10 g L e i n ö l , 
10 g T e r p e n t i n o d e r T e r p e n t i n ö l , 

5 g K a r b o l s ä u r e ( o d e r T h y m o l ) . 
L ö s u n g e n h e i ß a n s e t z e n , E i n w i r k u n g s d a u e r 18—24 S t u n d e n ; 
n a c h j e d e m L ö s u n g s b a d i n k ü h l e m R a u m a b t r o c k n e n l a s s e n . 
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Die r ä u m l i c h e Ver te i lung der Knochen im Grabungss toß deckt sich hin
sichtlich der Begrenzung ihres Vorkommens und ih r e r Konzent r ierung nicht 
ohne wei teres mit der de r Stein-Artefakte , die z. B. vor allem horizontal weiter 
vers t reut lagen (vgl. TODE). Die Wirbelt ierknochen t r e t en in einer bre i ten Schüt
tung auf, und zwar in e iner etwa 1 0 0 qm großen, fast dreieckigen Fläche im 
Südwesttei l des ca. 1 8 0 qm großen Grabungsfeldes, wie wir sehen werden, im 
wesentlichen an einem von Nordosten nach Südwesten einfallenden Hang bzw. 
vor diesem (vgl. hierzu auch die anderen Berichte u n d Abb. 1). Die horizontale 
Fundver te i lung des Knochenfeldes ist aus Tabelle I und Abb. 2 zu entnehmen. 
Diese Eintei lung ist aber zunächst n u r als eine m e t h o d i s c h - s c h e m a -
t i s c h e nach der Fund-Dichte in den einzelnen 5 cm mächtigen horizontalen 
Grabungs-Schnit ten anzusehen. Sie entspricht demnach n i c h t o h n e w e i 
t e r e s einer natürl ichen Anordnung nach etwa faziellen Einheiten! 

T a b e l l e I. H o r i z o n t a l e G l i e d e r u n g d e r K n o c h e n f u n d e 

L a g e u n t e r 
E r d o b e r f l ä c h e 

c m 

M ä c h t i g k e i t 

c m 
F u n d - D i c h t e 

a b c d 

1. G e s a m t -
F u n d s c h i c h t 425—610 185 

s c h w a c h b i s m i t t e l 
K o n z e n t r a t - Z u n a h m e o b e n 
s c h n e l l e r a l s u n t e n 
K o n z e n t r a t - A b n a h m e 

2. H a u p t -
F u n d s c h i c h t 460- - 5 2 0 60 

g r o ß 
o b e r h a l b d e r 5 m - G r e n z e 
g r ö ß e r e H ä u f u n g a l s i n 
t i e f e r e n A b s c h n i t t e n 

3. Z e n t r a l -
F u n d s c h i c h t 480—490 10 s e h r g r o ß 

Die Schilderung der Einschlußmedien und ihre Anordnung in den einzelnen 
Horizonten wird m e h r Gegenstand der anderen —• geologischen und archäo
logischen — Fachberichte sein. Hier sei zunächst n u r erwähnt , daß in der Zen-
tral-Fundschicht die Knochen sich vornehmlich in dem humosen Medium vor
fanden und an m e h r e r e n Stellen (Abb. 1 und 3) in k l a r erkenntlich, wenn auch 
stratigraphisch wenig Spezifisches aufweisenden, größeren Packungen und An
häufungen bzw. dichter angeordnet waren . Hierbei handel te es sich allerdings 
stets um besonders große und sperrige Knochenteile: Rippen von Wisent und 
Mammut sowie Rengeweihe. 

Derar t ige Anhäufungen können natürl ich rein zufällig, etwa durch Zusam
menwerfen, zustande gekommen sein. Anderersei ts können sie ihre Ents tehung 
einem Zusammenführen durch eine S t römung verdanken , worauf die Sperr ig
keit ihrer Einzelteile hinweist , die sich im s t römenden Wasser leicht festsetzen 
und dann auch wei te re herangeführte , weniger sperr ige Knochenteile festhal
ten. Die Unregelmäßigkei t der sie zusammensetzenden Gebilde verh inder ten zu
nächst Feststel lung und Nachweis s t römungsfunkt ionel ler S t ruk tu ren innerhalb 
solcher Packungen. Dazu kommt, daß im Gesamtbi ld aller einzeln liegenden 
Knochen der Grabung ebenfalls zunächst keinerlei Einregelungsmodi nachzu
weisen waren, die den Schluß auf einen bes t immten Strömungsverlauf recht
fertigen (vgl. Abb. 2 im Bei t rag TODE I I ) . 
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A b b . 3. F r e i g e l e g t e o b e r s t e S c h i c h t d e r P a c k u n g s p e r r i g e r K n o c h e n t e i l e i n F l ä c h e 
I V c ( L a g e v g l . A b b . 1, s c h r a f f i e r t e F l ä c h e ) . 

Um den E i n b e t t u n g s v e r l a u f zu klären, ist man schon au l Detail
beobachtungen und deren gegenseitige Abst immung angewiesen. Hierfür konn
ten bis jetzt einmal N a c h w e i s e i n d i v i d u e l l e r Z u s a m m e n g e h ö 
r i g k e i t einzelner Knochenteile innerhalb des ganzen Fund-Konglomera tes 
herangezogen werden. Ferner haben hier Einzelanalysen der E i n b e t t u n g s 
u n d L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e b e i e i n e m W i s e n t - u n d e i n e m 
P f e r d e s c h ä d e l Beachtung zu finden, da sie uns Wirkungsmechanismen in 
bes t immten Teilen des Fundfeldes erschließen. Obgleich es sich in diesen Fällen 
jeweils n u r um örtlich enger umrissenes Geschehen handelt , dürf ten ohne Zwei
fel diese Beobachtungen ihr Teil zum Verständnis und zur Deu tung des Ge
samtta tbes tandes , den der Fund in sich schließt, beisteuern. Können doch diese 
Dinge nicht allein, sondern nu r im Rahmen einer Gesamtschau gesehen und 
gewer te t werden. 

I n d i v i d u e l l e Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t von einzelnen Knochen
teilen konn te bisher in folgenden Fäl len nachgewiesen werden: 
1. ein Ober- und Unterkiefer-Molar vom M a m m u t durch Her rn Dr. E. GUEN-

THER, Kiel, der die Bearbei tung der Elephas-Molaren dankenswer terweise 
übe rnommen hat (s. dessen Bericht); 

2. zwei Rengeweihstangen (Abb. 4), die sich so s ta rk gleichen, daß bei der ho
hen Variabi l i tä t dieser Organe eine Zusammengehörigkei t angenommen 
werden kann; 

3. Kopfknochen eines Hechtes, von denen drei mit einwandfreien Fund-Coor-
dinaten vorliegen und entsprechend auswer tbar sind (s. Tab. IV); 

4. Teilstücke eines Pferdeschädels (s. Tab. IV). 
Bei den Elephas-Molaren hande l t es sich um die eines jugendlichen Tieres. 

Ih re Daten gibt Tab. II wieder. Die Tiefenstreuung beträgt 1 1 5 cm, die St reu
ung in W-O-Richtung 8 1 5 cm, in N-S-Richtung 7 5 cm. Das westliche Stück liegt 
also nördlicher und höher, das östliche tiefer und südlicher. GUENTHER betont 
daher mit Recht, daß hieraus keiner le i Schlüsse „auf relatives A l t e r von Fun
den noch auf Zusammengehörigkei t" gezogen werden können. Umsomehr , da 
diese auffälligen, großen und schweren Zähne mit hoher Wahrscheinlichkeit von 
den Jäge rn einzeln und willkürlich fortgeworfen sein können, und zwar noch 
dazu von ganz verschiedenen S tandpunk ten aus. N u r mit diesem Vorbehal t ist 
allenfalls eine Diskussion der Lagewer t e im Rahmen der wei te ren Befunde 
erlaubt . 
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T a b e l l e I I . F u n d d a t e n d e r i n d i v i d u e l l z u s a m m e n g e h ö r i g e n 
E l e p h a s - M o l a r e n 

L f d . 2 ) F u n d - *) 
D a t u m F l ä c h e 

F u n d - C o o r d i n a t e n 
N r . N r . 

D a t u m F l ä c h e 
T i e f e W - O 3 ) S - N *) 

a b c d e f g h 

c m c m c m 

1. M 1 o d e r 2 r . o . M 10 9 1 6 a 10. 6. I V c o ( I V ) 4 9 5 85 590 

2. M 2 1. u . M 23 — 6. 6. I V d ( V I I ) 6 1 0 900 515 

3. D i f f e r e n z 115 815 75 
A n m . 2 ) . N i c h t a l l e e i n g e m e s s e n e n u n d a u f d i e P l ä n e e i n g e t r a g e n e n F u n d s t ü c k e h a 

b e n w ä h r e n d d e r G r a b u n g s o f o r t e i n e N u m m e r z u g e t e i l t e r h a l t e n . E r s t n a c h d e r 
D e t e r m i n i e r u n g e r f o l g t e j e w e i l s i n n e r h a l b d e r A r t z u g e h ö r i g k e i t e i n e n o c h m a l i g e 
d u r c h l a u f e n d e N u m m e r n z u t e i l u n g u n t e r e i n e m e n t s p r e c h e n d e n K e n n b u c h s t a b e n , b e i 
d e r a l l e , a u c h d i e s o g e n a n n t e n „ L e s e f u n d e " ( = n i c h t e i n g e m e s s e n e n , l a g e m ä ß i g u n 
s i c h e r e n o d e r a u s d e m A b r a u m a u f g e l e s e n e n F u n d s t ü c k e ) e r f a ß t w u r d e n . D a s V e r 
f a h r e n e r l e i c h t e r t D u r c h f i n d e n b e i d e r B e a r b e i t u n g s e h r . 

A n m . ' ) . P a r a l l e l d e r M e ß b a s i s = N o r d w a n d d e s P u m p e n h a u s e s (s. A b b . 1). 
A n m . 4 ) . S e n k r e c h t z u r M e ß b a s i s = a n n ä h e r n d e N o r d r i c h t u n g (s . A b b . 1). 
D i e z w e i R e n g e w e i h s t a n g e n s i n d e i n r e c h t e s u n d l i n k e s B a s a l s t ü c k , d i e b e i d e 

i n e t w a s v e r s c h i e d e n e m A b s t a n d o b e r h a l b d e r H i n t e r s p r o s s e a b g e b r o c h e n s i n d . 
D i e d i s t a l e n E n d e n d e r A u g e n - u n d E i s s p r o s s e f e h l e n e b e n f a l l s ( v g l . A b b . 4 ) . 
I h r e L a g e d i f f e r e n z e n s i n d n a c h a l l e n S e i t e n s e h r u n b e d e u t e n d . I m m e r h i n l i e g t 
a u c h h i e r d a s w e s t l i c h e S t ü c k h ö h e r u n d n a c h N o r d e n , d a s ö s t l i c h e s ü d l i c h e r u n d 
t i e f e r . D i e H ö h e n d i f f e r e n z e n t s p r i c h t d a b e i d e m n o r m a l e n A b s t a n d d e r R o s e n 
s t ö c k e a m S c h ä d e l b e i s e i t l i c h e r L a g e r u n g . F ü r b e i d e S t ü c k e d ü r f t e i m ü b r i g e n 
d a s g l e i c h e w i e f ü r d i e E l e p h a s - M o l a r e n g e l t e n . 

A b b . 4 . Z w e i i n d i v i d u e l l z u s a m m e n g e h ö r e n d e R e n g e w e i h s t a n g e n (s. T e x t ) . 

T a b e l l e I I I . F u n d d a t e n d e r i n d i v i d u e l l z u s a m m e n g e h ö r i g e n 
R e n g e w e i h s t a n g e n 

L f d . F u n d - D a t u m F l ä c h e F u n d - K o o r d i n a t e n 
N r . N r . 

D a t u m F l ä c h e 
T i e f e W - O S - N 

a b c d e f g h 

1. 
2. 
3. 

r e c h t s 
l i n k s 
D i f f e r e n z 

R 1384 
R 1429 

827 
836 

c m 
215 
225 

10 

c m 
250 
320 

70 

725 
655 

70 
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Ganz anders liegen aber die Dinge bei den beiden folgenden Fällen. Vor 
allem bei den Knochen des H e c h t s c h ä d e l s . Selbstverständlich ist für den 
Hecht auch anzunehmen, daß er eine Jagdbeute war ; aber ebenso sicher ist wohl 
auch die Annahme, daß die Eiszeitjäger nicht die einzelnen relat iv kleinen 
Hechtschädelknochen ausgelöst und sinnvoll in der Gegend vers t reut haben. 
Sondern sie haben den Kopf im ganzen abget rennt und fortgeworfen. Dieser 
hat sich dann i rgendwo am Hang in seine Bestandtei le aufgelöst, und diese sind 
nun nach und nach ü b e r kurze Strecken durch irgendwelche, aber best immt 
nicht willkürlich menschliche, Kräfte zers t reut worden. Bei der Prüfung der 
Fund-Koordina ten ergibt sich nun, daß die zwei am nördlichsten gelegenen 
Stücke erheblich höher und östlicher liegen als das südlicher gelegene Stück, 
ferner, daß von den beiden ersteren das östlich gelegene eine geringe Lagedif
ferenz nach Süden sowie eine etwas größere nach Osten aufweist. Ein alle 

A b b . 5. R i c h t u n g s - u n d G e f ä l l e d i a g r a m m d e r z e r s t r e u t a u f g e 
f u n d e n e n T e i l s t ü c k e d e s P f e r d e s c h ä d e l s (s. T a b . IV , 6—13 u . T e x t ) , 
a ) i n h o r i z o n t a l e r A u f s i c h t , b ) v e r t i k a l i m W - O - P r o f i l , c) v e r t i k a l i m N - S - P r o f l l . 6 — 1 2 : 
L a g e d e r K n o c h e n t e i l e ; d i e V e r b i n d u n g d i e s e r P u n k t e u n t e r e i n a n d e r u m r e i ß t d i e g e 
k r e u z t s c h r a f f i e r t e n R ä u m e . E i s t d a r i n d i e H a u p t r e s u l t a n t e a l l e r R i c h t u n g e n , b e z o g e n 
a u f d e n a m h ö c h s t e n g e l e g e n e n P u n k t 6, v o n d e m a u s a l l e ü b r i g e n T e i l e i n d e r G r u n d 
r i c h t u n g E s i ch z e r s t r e u t h a b e n m ü s s e n . P a r a l l e l e n d u r c h d i e s e i t l i c h e n E x t r e m p u n k t e 
(in a : 8 u n d 11 , i n b : 7, i n c : 7 u n d 9) g e b e n d i e e n g e r e V a r i a t i o n s g r e n z e d i e s e s B e 
w e g u n g s v o r g a n g e s ( = e i n f a c h s c h r a f f i e r t e r R a u m ) i m S c h i c h t p a k e t a n . z = v e r l ä n g e r t e 
V e r b i n d u n g s l i n i e z w i s c h e n 9 u n d 11 i n a u n d d e r P f e i l 2 e n t s p r e c h e n d e n g l e i c h e n B e 
z e i c h n u n g e n i n A b b . 1 u n d 1 1 . — P = e n t s p r e c h e n d e R e s u l t a n t e n d e r H e c h t s c h ä d e l 

k n o c h e n (s. T a b . I V , 1—5 u . T e x t ) . 
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Fundpunk te verbindendes Dreieck liegt also mi t seinen längsten Seiten deutlich 
nach Südwesten geneigt und auch mit seiner südlichen Basis e twas nach dieser 
Sei te hin abfal lend (vgl. hierzu Tab. IV und Abb . 5, P). Bezogen auf das am 
tiefsten gelegene westliche Stück läßt sich eine Hauptneigungs-Resul tante inner 
halb des Grabungsstoßes für diese drei F u n d p u n k t e berechnen, deren Verlauf 
aus Abb. 5 zu en tnehmen ist: sie ist eine im wesentl ichen schwach von O nach W, 
etwas s tä rker von N nach S und deutlich von NO nach SW gerichtete Linie. 

F ü r die Dars te l lung eines solchen Vorganges noch günst iger sind die Ver
häl tnisse bei den sieben Einzelstücken eines P f e r d e s c h ä d e l s , da die 
größere Zahl de r Fundpunk te die Beur te i lung einer S t reuung besser e rmög
licht. Das Ergebnis ist ebenfalls aus Tabelle IV und Abb. 5 abzulesen. Z w a r 
weichen die Resul ta te für Hechtschädel und Pferdeschädel von einander ab, 
sind aber im G r u n d e doch prinzipiell gleichsinnig ausgerichtet: 
1. die NS-Neigung ist bei beiden so gut wie gleich; 
2. die OW-Neigung ist in einem Falle zwar s tä rker , aber einwandfrei gleich

sinnig; 
3 . das gleiche gilt für die Horizontalr ichtung, die allerdings für den Pfe rde

schädel e twas s tärker nach Osten abweicht. 

T a b e l l e I V . F u n d - u n d L a g e - V e r h ä l t n i s s e d e r i n d i v i d u e l l z u 
s a m m e n g e h ö r e n d e n , a b e r z e r s t r e u t a u f g e f u n d e n e n H e c h t -

u n d P f e r d e s c h ä d e 1 1 e i 1 e : 

Lfd. Fund- Datum Fläche Fund-Coordinaten Rich
tungs

Neigungs-

Nr. Nr. 

Rich
tungs

Nr. Nr. 
Tiefe W-O S-N w i n k e l bzgT auf P 3 

Abb. 5 a Abb. 5 b Abb. 5 c 

a b c d e f g h i k 1 

A H e c h t s c h ä d e l 
c m c m c m 

1. O p e r c u l u m 1. P 1 25 . 4. I V d 4 9 5 860 565 36 9 11 

2. A r t i c u l a r e 1. P 5 6. 5. I V d 5 0 5 1155 590 21 3 8 

3 . P a r a s p h e n o i d a l e P 3 22. 5. I V a 5 3 5 585 370 — — — 
4. 

5. 

g e o m . M i t t e l 

a r i t h . M i t t e l 
( = R e s u l t a n t e n ) 5 ) 

35 

28,5 

4 

6 

8 

9,5 

B P f e r d e s c h ä d e 1 W i n k e l b z g . a u f E 3 

6. P m 8 + P m 4 1. o. E 3 690a 30. 4. I V d 5 0 0 1030 790 — — — 
7. M a x . - R e s t + 

M 1 — 3 1. o. E 5 4. 6. I V d 5 8 5 880 485 64 30 16 

8. N a s a l e p r x . E . E 4 a 4. 6. I V d 5 7 5 885 435 69 27 12 

9. G e s i c h t s s c h . r . E 2 a 787a°) 8. 5. I V a 5 7 5 755 270 63 15 11 

10. G e h i r n s c h . E 2 b 787b°) 8. 5. I V a 5 7 5 775 295 - — — 

1 1 . I n t e r m a x . r . f 1. E l 9. 5. I V a 5 8 8 570 320 46 12 9 

12. O . z y g o m . 1. E 4 b 6. 6. I V a 6 1 0 (485) (215) (47) (12) (10) 

13. M i t t e l ( a r i t h . ) ( R e s u l t a n t e ) 7 ) 55 19 12 

A n m . 5 ) . A b b . 5 „ P " . 
A n m . 6 ) . E 2 a = A b b . 11 , C ; E 2 b = A b b . 11 , B . 
A n m . 7 ) . A b b . 5 „ E " . 
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Hierbei fällt in die Augen, daß bei Berücksichtigung der St reuung für die Ge
fäl lewerte nach Süden und Westen eine Tendenz zum Einbiegen in die Horizon
tale besteht . Fü r die Differenzen der Resul tan ten in der horizontalen Richtung 
wie in ih re r WO-Neigung bei Pferd und Fisch sind vielleicht Schwereverhä l t 
nisse verantwort l ich zu machen: der leichtere Knochen wurde weiter nach We
sten t ranspor t ier t , und damit kam auch ein flacheres OW-Gefälle bei de r gra
phischen Dars te l lung zustande. 

Fassen wir die einzelnen Fundpunk te , sowohl der Hechtkopfknochen wie 
auch der Pferdekopfknochen jeweils für sich, als Teile eines gemeinsamen Sy
stems auf, wozu wir auf Grund der Zusammengehör igkei t der Knochenteile be 
rechtigt s ind (sie gehören im ersten Fal le auf Grund ih re r Größendimensionen, 
im anderen Falle nach Größe und dem gnauen Ineinanderpassen der Bruchkan
ten zusammen), so kommen wir zur Vorstel lung von übereinander l iegenden 
Schichtflächen, die im Grabungsstoß sowohl von NO nach SW schräg einfallen 
als auch nach Süden geneigt sind. In diesen Einhei ten dürfte nicht n u r ein 
gleichsinnig r ä u m l i c h e s , sondern auch gleich z e i t i g e s Geschehen zum 

A b b . 6. S c h e m a g l e i c h s i n n i g g e n e i g t e r S c h i c h t f l ä c h e n , d i e b e i 
h o r i z o n t a l e m A n s c h n i t t i m F a l l a ( g e p u n k t e t ) e i n e u n g e s t ö r t e z e i t l i c h e A b f o l g e v o n 
A n s c h n i t t e n e r g e b e n , d a g e g e n n i c h t i m F a l l b u n d c ( g e s t r i c h e l t ) i n f o l g e d e r d o r t v o r 

h a n d e n e n R e l i e f v e r s c h i e d e n h e i t e n . 

Ausdruck kommen: da das System der Hechtknochen ü b e r dem der P fe rde 
kopfknochen liegt, dürf ten die letzteren f r ü h e r , die ers teren ihren Fundp la t z 
s p ä t e r erreicht haben. Jede dieser Schicht-Flächen-Einheiten ist abe r nun 
weiter für sich zu beurtei len, da eine Vera l lgemeinerung der Variabi l i tä t ihres 
Reliefs und möglicher Rel iefveränderungen — z. B. durch Frosbodenerschei-
nungen („Brodelungen") — nicht ohne wei teres Rechnung trägt, noch t ragen 
kann. Hinweise auf diesen Umstand sind aber ohne Zweifel d i e F u n d p u n k t e , 
die den Verbindungsl inien zu den anderen ,die in der allgemeinen Richtung der 
Resul tanten liegen, e n t g e g e n l a u f e n , d .h . einen Neigungsabfall nach Osten 
oder Norden zeigen. Sind es doch im ganzen viel zu wenig Fundpunkte , als daß 
sie uns ein wirklich genaues Bild der Oberfläche der jeweiligen Schichtebene 
vermit te ln könnten (s. Abb. 6). 

Die Gleichsinnigkeit der Resul tanten bei Hechtschädel und Pferdeschädel 
dürfte aber die Grundtendenz des Verlaufs einer Schüt tung nach Richtung und 
Gefälle berei ts wei tgehend verdeutlichen. In diese damit gewonnene Vors te l lung 
eines Sys tems lassen sich nun vielleicht auch, d. h. mi t gebotener Vorsicht, die 
Befunde an den individuell zusammengehörenden Mammutzähnen und Rent ie r 
geweihstangen einordnen. Das heißt, daß, bei der Beur te i lung von Z u s a m m e n 
hängen innerha lb des Fundstoßes, diese in Vors tehendem nachgewiesene hang 
paral lele und gleichzeitige, von O nach W abfallende Neigung fazieller Einhei 
ten zu berücksichtigen ist, was ich schon oben bei der horizontalen Gl iederung 
der Knochenfunde andeute te . 

Welche Kräfte im einzelnen für die in diesen Systemen zutage t r e t enden 
Bewegungen verantwort l ich zu machen sind, ist dann noch eine wei tere Frage, 
deren Bean twor tung zunächst zurückgestellt sei. Bei ideeller ungestör ter Auf
einanderfolge solcher geneigten Schichtflächen ergibt sich b e i h o r i z o n t a -
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l e r n A u f s c h l u ß , wie er bei unserer Grabung durchgeführt wurde, eine 
zeitlich h i n t e r e i n a n d e r a n g e o r d n e t e A b f o l g e von entsprechen
den Anschnit ten auf der Grabungsfläche bzw. Schnittebene. Bei Reliefverschie
denhei ten der geneigten ursprüngl ichen Schichtflächen aber ist diese Abfolge 
notwendigerweise selbstverständlich uneinheit l ich und gestört . Infolge der er
heblichen Frostbodenerscheinungen muß hiermi t in unse rem Falle besonders 
gerechnet werden , da diese die Ablagerungsschichten tei lweise sehr s tark ver 
würg ten bzw. zerbrodelten (vgl. Abb. 12). Doch muß ich die Beurte i lung dieser 
Dinge den geologischen Fachbearbei tern überlassen, glaube aber, daß mit den 
h ier geschilderten Dingen ein methodischer Bei t rag für die Gesamtbeur te i lung 
geliefert wurde , deren Wer t sich im einzelnen noch erweisen wird. 

Ferner w u r d e n nun von mir zwei e ingehende Einzelanalysen der E i n b e t -
t u n g s - u n d L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e bei einem Wisent- und einem 
Pferdeschädel durchgeführt. Hierbei w u r d e n die Ausr ichtung der Einzelteile 
bzw. auch der diese umgebenden, eng benachbar ten andersar t igen Knochenteile, 
sowie das umgebende Einschlußmittel nach Korngröße, Sort ierung, Ar t und 
Form seiner Anordnung im einzelnen berücksichtigt. 

Für den Wisentschädel (Abb. 7—10) konnten dabei folgende Feststel lungen 
gemacht werden: 
a) Die um den Schädel l iegenden Knochenteile zeigen eine deutliche Ausrich

tung al lgemein von Ost nach West, besser nach NW, nahezu gleichsinnig im 
Sinne der gemeinsamen Richtung der beiden Hornzapfen (Abb. 7, 9). 

A b b . 7. H a l b s c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g 
d e s W i s e n t s c h ä d e l r e s t e s m i t 
d e n i h n u m g e b e n d e n G e w e i h 
s t ü c k e n u n d K n o c h e n r e s t e n 
i n s i t u m i t d e n b e i d e n M u d d k e g e l n 
A u n d B . M = M a m m u t m o l a r ( N r . M 11). 
R l = R e n , E l l b o g e n g e l e n k . R 2 = R e n , 
G e w e i h s t a n g e n . W 1 = R i p p e n . E = 
P f e r d , M e t a t a r s a l e . D i e P f e i l e (V, 1, 2, 3) 
g e b e n S t r ö m u n g s r i c h t u n g e n a n . S t r i c h e -
l u n g n e b e n R 2 u n d W 1 = h e l l g r a u e , 
s e h r f e i n k ö r n i g e ( s c h m i e r i g e ) t o n i g e 

S u b s t r a t e . 

\ 
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b) Der Wisentschädel lag auf dem Stirnteil , seine Untersei te nach oben gekehrt . 
Vom Gebiß des Oberkiefers war nichts e rha l ten (abgeschoren?), ebenso fehlte 
die l inke Hornspitze in einer Länge von ca. 7—8 cm. Der Unterkiefer w a r 
ebenfalls nicht vorhanden. 

c) Auf der Mit te des Schädels, seine Basis weitgehend bedeckend, lag ein bre i 
te r Schuttkegel aus muddiger , dunkler humoser Erde, der sich etwa von der 
Mittell inie des Schädels schräg nach vorn in ziemlich genau westlicher Rich
tung abflachte (s. Abb. 7, 8, A). 

d) Nach NW lag neben diesem Muddekegel (A) ein wei terer , ganz flacher, b i r 
nenförmig sich zuspitzender Muddekegel auf einer Unter lage feinkörnigsten 
re inen Sandes, der mit seiner Spitze genau auf den l inken, tief eingeschnit
tenen Hornhals zeigte (Abb. 7 u. 8, B). 

A b b . 8. Q u e r s c h n i t t s c h e m a d u r c h d e n 
W i s e n t s c h ä d e l . A = b r e i t e r M u d d k e g e l . 
B = flache, b i r n e n f ö r m i g e M u d d l i n s e a u f S a n d 
s o c k e l . H = H o r n z a p f e n - Q u e r s c h n i t t , d a r ü b e r 
d e r H o r n z a p f e n h a l s , d u r c h d e n d i e f l ache S t r ö 
m u n g 2 g e h t . — A b b . 9 ( r e c h t s ) . B l i c k a u s 
N W a u f d e n f a s t g a n z f r e i g e l e g t e n 
W i s e n t s c h ä d e l m i t d e n i h n u m g e b e n d e n 
K n o c h e n t e i l e n . M a n e r k e n n t d e u t l i c h , d a ß d i e 
K n o c h e n p a c k u n g , a u f d e r d e m B e s c h a u e r a b g e 
w a n d t e n S e i t e , m i t e i n e r w e i t v o r s p r i n g e n d e n S p i t z e d e r a u f A b b . 7 m i t V b e z e i c h 
n e t e n H a u p t s t r o m r i c h t u n g e n t g e g e n g e r i c h t e t i s t , d a g e g e n i n d e r S t r o m r i c h t u n g , z u m 
B e s c h a u e r h i n , s i c h v e r b r e i t e r t . P h o t . A . KLEINSCHMIDT. 

e) Unte rha lb des östlichen Endes des großen Muddekegels (A) fanden sich die 
beiden Nasenbeine in normaler Lagerung und Zusammenhang, das heißt, 
ohne gegeneinander verschoben zu sein. Jedoch zeigte sich die Achse der 
Schädelbasis gegenüber der Mittellinie der beiden Nasenbeine um einen 
deutl ichen Betrag verschoben; und zwar ließ sich bei Auswer tung von Photo
graphien zeigen, daß der Schädelteil mi t den Hornzapfen gegenüber den 
Nasenbeinen auf der Spitze des rechten Hornzapfens u m einen bes t immten 
Bet rag gedreht worden w a r (vgl. hierzu Abb. 10, a, b, c). 
Aus diesen Feststel lungen dürfte folgendes abzulesen sein: Der Schädel ist 

(ohne Unterkiefer?) ursprünglich mit dem Gebiß nach oben in einer Lage zur 
Ruhe gekommen, in der seine Achse in einer Richtung zeigte, die der Mit tel
linie der Nasenbeine entsprach (Abb. 10, xi). Eine von der Seite her wi rkende 
Kraft, durch die vermutl ich auch der Gebißteil abgeschoren wurde, und durch 
die dami t die Verbindung zwischen den Nasenbeinen und de r Schädelbasis un
terbrochen wurde , drehte dann diesen le tzteren Teil auf der rechten Hornspitze 
in der u n t e r e angegebenen Weise. Gleichzeitig mit diesem einigen Kraftauf
wand erfordernden Vorgang wurde eine ganz Anzahl von Knochenteilen an und 
in die Nähe des Schädels herangeführ t und lagerte sich u m diesen in der un
ter a gekennzeichneten Weise. Daß diese Kraf t eine ziemlich s tarke S t römung 
gewesen sein muß, ist nicht von der Hand zu weisen, denn dem entsprechen 
auch die Sor t ierungen der Korngrößen des umgebenden Sandbet tes (vgl. hierzu 
Abb. 7a und 10). 
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A b b . 10 A b b . 11 
A b b . 10. S c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e r V e r s c h i e b u n g d e s W i 
s e n t s c h ä d e l s a u s d e r u r s p r ü n g l i c h e n L a g e x i = R i c h t u n g d e r S c h ä d e l a c h s e , b e 
z o g e n a u f d i e i n s i t u a u f g e f u n d e n e n N a s e n b e i n e N . X2 = R i c h t u n g d e r S c h ä d e l a c h s e , 
b e z o g e n a u f d i e i n s i t u a u f g e f u n d e n e S c h ä d e l b a s i s ; a. b . c. = B e t r a g d e r j e w e i l i g e n 

s t a t t g e h a b t e n ö r t l i c h e n V e r s c h i e b u n g . 
A b b . 1 1 . H a l b s c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e s P f e r d e s c h ä d e l s . 
A : A u f s i c h t v o n o b e n ; S c h ä d e l t e i l e a u s g e z e i c h n e t : L a g e i n s i t u . G e s t r i c h e l t : 
u r s p r ü n g l i c h e L a g e d e r r e c h t e n G e s i c h t s h ä l f t e , d i e d u r c h d i e S c h w e n k u n g 3 
i n d i e v o r g e f u n d e n e L a g e g e d r e h t w u r d e . B : E i n b e t t u n g s z u s t a n d d e s H i n t e r 
h a u p t s ; B l i c k v o n O s t e n . C : E i n b e t t u n g s l a g e d e r r e c h t e n G e s i c h t s h ä l f t e ; B l i c k v o n 
W e s t e n . A u s B u n d C g e h t d i e r e l a t i v e f r ü h e r e F e s t l e g u n g d e s H i n t e r h a u p t s g e g e n 
ü b e r d e m G e s i c h t s s c h ä d e l t e i l h e r v o r . B e a c h t e f e r n e r d i e V e r t e i l u n g d e r K o r n g r ö ß e 

d e r e i n s c h l i e ß e n d e n S a n d e . 

Diese s t a rke S t r ö m u n g ist aber anscheinend nur eine zeitlich begrenzte 
Erscheinung gewesen. Dies lehren die be iden Muddekegel (vgl. oben c. d.). Da 
diese aus sehr feinkörnigem und pflanzenhaltigem Mater ial bestehen, können 
diese nu r in e iner sehr viel weniger heftig fließenden S t römung abgelagert sein. 
Die Wassermenge muß also in diesem Fal le erheblich abgenommen haben und 
damit der Wasserspiegel gesunken sein. Solange dieser noch über das am wei
testen emporragende Hinterhaupt , die be iden Condylen des Hin terhauptge len
kes, hinwegging, konnte sich so im S t romwinke l dahinter, e twa über der Mitte 
des Schädels, der Muddekegel A durch die dort auftretende St romwalze auf
bauen. Zwischen den paral le len Knochenlagen neben dem ostwär ts gerichteten 
Hornzapfen setzten sich außerdem zu diesem Zei tpunkt in s t romfreieren Win
keln tonige Niederschläge ab . 

Bei we i te rem A b s i n k e n d e s W a s s e r s t a n d e s k a n n schließlich n u r 
noch ein feiner Wasserfaden gerade durch den schmalen linken, e twas tiefer 
l iegenden Hornzapfenhals geflossen sein. Die mi t diesem Wasser durchtre tenden 
Muddetei lchen bauten auf dem inzwischen stetig um den Muddekegel A ange
spülten, feinkörnigen Sand eine flache birnenförmige Muddel inse auf, die mit 
der Spitze auf den Hornhals zu zeigte (vgl. oben d), bis mi t wei terem Absinken 
des Wassers auch hier die S t römung aufhör te und diese n u r mehr längs des 
l inken nach Westen zeigenden Hornzapfens wei tergehen konnte . Diesem Ver
lauf entsprechen auch dort wie im Ganzen die Sort ierungen der Sandkorngrößen. 

Es läßt sich also damit nicht nur ein w e c h s e l n d e r S t r ö m u n g s v e r 
l a u f mit verschiedener Kraf twirkung, sondern auch ein Wechsel der Wasser-

12 E i s z e i t u n d G e g e n w a r t 
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menge und Fül le und dami t ein Wechsel der Wasserhöhe und des Wassers tandes 
nachweisen. Und zwar n i m m t demnach bei s inkendem Wassers tand die S t r ö 
mung eine e twas andere Richtung ein; die St romrichtung verläuft bei h ö h e r e m 
Wasserstand mehr nach NW, bei niedrigerem mehr nach Westen. 

Eine Bestä t igung dieser f l u k t u i e r e n d e n S t r o m r i c h t u n g e n u n d 
W i r k u n g e n läßt sich auch an dem P f e r d e s c h ä d e l ablesen. Dieser Schä
delteil war , wie oben schon geschildert wurde , — es handel t sich um den 
Pferdeschädelteil lfd. Nr. E 2a/b — aus al lgemein nordöstlicher Richtung an 
seinen Fundpla tz gelangt. Auf diesem Wege w a r e n ihm wesentliche Teile de r 
rechten Gesichtshälfte ver loren gegangen und hangaufwär t s liegen gebl ieben 
(vgl. Tab. IV Ziffer 6 — 8 ) . An seinem Fundpla tz nahm das Reststück n u n zu 
nächst eine Lage ein, in der das fast vollständig erhal tene und damit schwerere 
und sperr ige gesamte Hin te rhaup t sich festlegte, dagegen der leichtere rechte 
Gesichtsschädelteil in südwestliche Richtung eingeschwenkt bzw. eingerichtet 
wurde. Das Hin te rhaup t wurde nun sehr bald zur Hälfte in gröberen Kies u n 
verrückbar eingebettet . Das nu r mit ihm durch eine schwache Knochenbrücke 
noch verbundene übrige rechte Schädelstück blieb aber bis zu einem gewissen 
Zei tpunkt noch verschiebbar, solange es noch mit seiner Untersei te dem Boden 
auflag. I hm fehlte ja der entsprechende l inke Teil; es war also nicht so fest e in-
sedimentiert wie das Hin te rhaup t (vgl. hierzu Abb. 11) . Wechselnde S t römungs 
richtungen t r enn ten vermutl ich dann beide Teile und schwenkten den dami t 
freigewordenen rechten Gesichtsschädelteil u m einen ziemlichen Betrag nach 
Süden (Abb. 1 1 , A/3 etc.). Vielleicht haben bei dieser T rennung auch F ros t 
erscheinungen eine Rolle gespielt. Hierbei lassen sich zwei grundsätzliche, sich 
überschneidende wi rksame Stromrichtungen annehmen, die in Abb. 1 1 A mi t 
1 und 2 gekennzeichnet sind. 

Über t räg t man nun die bisherigen Beobachtungsergebnisse aus dem Rich-
tungs- und Gefäl lediagramm der Abb. 5 und die Stromrichtungswerte der A b 
bildungen 7, 1 0 und 1 1 auf die Verhältnisse des gesamten Fundplatzes in die 
Abbildung 1, so ergibt sich folgendes: 
a) die Richtung der s t ä rke ren Strömung am Wisentschädel (Abb. 7 u. 18 , V = 

s ta rker Pfeil) sowie die Stromrichtung 2 be im Pferdeschädel (s. Abb. 1 1 ) u n d 
die Verbindungsl inie der Fundor te 9 und 1 1 in Abb. 5a (z) verlaufen p r i n 
zipiell gleich in e twa nordöstlicher Richtung paral le l der nördlichen B e g r e n 
zung des Hauptfundfeldes der Knochen, wie sie in Abb. 1 e rkennbar ist. F a ß t 
man diese Grenze als eine Uferlinie auf, so verläuft diese St romrichtung 
normal, d. h. uferparal lel . 

b) Die nächstschwächere Stromrichtung am Wisentschädel (Abb. 7 , 1 ) und die 
Stromrichtung 1 am Pferdeschädel (Abb. 1 1 ) haben westliche bis südliche 
Tendenz. Ihre Richtung entspricht e twa der al lgemeinen Längs-Achse de r 
un te ren großen Steinsohle (s. Abb. 4 in Bei t rag TODE II), die dicht u n t e r h a l b 
der 6 m-Grenze zum Vorschein kam. 

c) Die Richtung der Resul tanten E und P (Abb. 5) zeigen im Mittel die gleiche 
Richtungstendenz nach SW, in das sich auch das im OW- und NS-Aufriß auf
gezeigte Hanggefälle e inordnen läßt. 
Hierbei dürfte der Fa l l a einem Zustand großer Wasserfülle entsprechen, 

bei dem das Tal wei tgehend oder s tärker ausgefüllt war. Im Falle b, bei s inken
dem Wasserspiegel, folgt das Wasser im Ablaufen der freiwerdenden H a n g 
neigung zur tiefsten Stelle, deren Verlaufsrichtung mehr nach Südwesten ge 
richtet ist, entsprechend der Lage und Richtung der in 6 m Tiefe vorhandenen 
großen Steinsohle (vgl. deren Abbildung im Bei t rag TODE). 
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A b b . 1 2 . D e r s t a r k v e r b r o d e l t e H o r i z o n t d e r H a u p t f u n d s c h i c h t 
i m W e s t p r o f i l i m S t o ß d e r D r e i e c k s f l ä c h e ( I V c 1 ; v g l . A b b . 1 u n d 1 3 ) . M a n e r 
k e n n t i n d e n M u d d s c h i c h t e n e i n z e l n e K n o c h e n ( g a n z r e c h t e W i s e n t h o r n z a p f e n ) . 

P h o t . A . KLEINSCHMIDT. 

Wie ich oben schon betonte, müssen aber alle derar t igen Beobachtungen zu
nächst einzeln und ganz für sich be t rachte t werden, da durch die Frostboden-
Erscheinungen und die damit ve rbundenen Aufbrodelungen das Bild a l lenthal 
ben gestört ist (Abb. 1 2 ) . Die Lage des einzelnen Knochens bei seiner Auffindung 
ist also immer unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen. Nun läßt sich aber zei
gen, daß der Einfluß der Brodelungen durchaus nicht durchgängig und allge
mein ist. Sehr charakteristisch sind in unmi t te lbare r Nähe der runden, hell
fleckigen Brodeltöpfe, inmi t ten des dunk len Bodens, aufgekantete und aufge
stellte Knochenteile, die nu r mi t samt des sie umgebenden Mediums in diese 
Lage gebracht sein können: eben eine Folge der k ryo tu rba ten Bodenbewegun
gen. Diese scheinen sich aber immer n u r in einem rela t iv eng umgrenzten Be
zirk ausgewirkt zu haben. Denn unmi t t e lba r neben e inem solchen Brodeltopf 
fanden sich auch unges tör te Verhältnisse, wie ein Renfuß lehrt, dessen Knochen 
sich noch von der Fußwurze l bis zu den Zehenspitzen in den natürl ichen Lage
beziehungen vorfanden. Die vol lkommene ungestörte Lagerung dieses Fundes 
wird außerdem durch den Umstand noch unterstr ichen, daß das eine Griffelbein 
vermutlich, nach Lockerung seiner Verb indung zum Lauf durch Fäulnis , ledig
lich seiner Schwere folgend, ohne seitliche Verschiebung in dem weichen, losen 
Mudd nach unten abgesunken war , und zwar distal wesentlich s t ä rke r als 
proximal , wo das zwar s ta rk durch Fäuln is gelockerte, aber immerhin noch vor
handene Gewebe dem entgegenwirkte . 

A b b . 1 3 . D u r c h E i s b r o d e l u n g b z w . k r y o t u r b a t e V o r g ä n g e a u f g e r i c h t e t e 
K n o c h e n ( P f e r d , M e t a r c a r p u s ; R e n u n t e r k i e f e r ) . D a v o r d i e k r e i s r u n d e n h e l l e n , s a n 
d i g e n F l e c k e d e r „ B r o d e l t ö p f e " . P h o t . A . KLEINSCHMIDT. 

12 * 
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Unter Berücksichtigung solcher Umstände lassen sich nun auch manche an
dere Anordnungss t ruk tu ren von Einzelknochen, selbst in dem so verwickelten, 
durch Brodelungen weitgehend gestörten Fundfeld verstehen, so z. B. eine K n o 
chengruppe mit e inem jugendlichen Mammutkiefer , der auf die Kaufläche sei
ner Mahlzähne herumgeklappt w a r und mit seiner Spitze auf den Verlauf einer 
gradlinigen Grenze zwischen dunklem Muddboden und hel lem Sandboden 
zeigte. Längs dieser Grenze lagen, zu ihrem größten Teil m e h r in dunklem 
Boden, eine Anzahl langer Knochen (Rippen von Ren, M a m m u t und Wisent). 
Diese waren alle im wesentlichen in der Richtung dieser Grenzlinie ausgerich
tet, die ein Teilstück der oben angenommenen Uferrandlinie sein dürfte, so daß 
wir hier un te r diesen Voraussetzungen von e iner uferparal lelen Ausrichtung 
sprechen können. Auch die Lage des Mammut-Unterk iefers zeigt ihre mechani
sche Besonderheit . Ein Elefanten-Unterkiefer besitzt so s ta rk abgerundete und 
gebogene Unte rkan ten , daß er auf diesen aufliegend, sehr leicht bewegt und vor 
allem sehr leicht nach rückwärts über seine Gelenkfortsätze h inweg umgekippt 
werden kann. Der Mammutkiefer ha t sicher ursprünglich mit seiner Spitze in 
ostwärt iger Richtung gelegen und ist dann herumgeschlagen und so auf die 
Kauflächen seiner Mahlzähne zu liegen gekommen. Die Gelenk- und Muskel
fortsätze drangen dann infolge de r Schwere des Objektes tiefer in den Boden. 
Es sei dahingestell t , ob Mensch oder Wasserkraft dies veranlaßte . Auffällig ist 
jedenfalls die gleiche Richtung dieses Vorganges zu den vorher e rwähn ten 
paral lel gelager ten Knochenteilen. Ich glaube, daß sich bei wei te re r sorgfältiger 
Prüfung der Verhäl tnisse im Knochenfeld noch mehr derar t ige Beispiele bei 
bringen und analysieren lassen. 

Wollen wi r uns aber eine Deutung der Fundpla tzverhäl tn isse in größerem 
Rahmen erlauben, müssen wir, über die bisher mechanisch-morphologischen 
Erör te rungen hinaus, auch biologische Daten heranziehen. Dies geschieht a m 
besten auf Grund der F u n d l i s t e d e r A r t e n , soweit sich diese bisher 
im einzelnen k lä ren ließ. 

H i e r s e i e n e i n i g e t e c h n i s c h e B e m e r k u n g e n e i n g e f ü g t : W i e o b e n u n t e r d e r T a b e l l e I I 
i n e i n e r A n m e r k u n g s c h o n e r w ä h n t , e r h i e l t e n n a c h F r e i l e g u n g , E i n m e s s u n g u n d A u f 
n a h m e e i n e g a n z e A n z a h l v o n F u n d s t ü c k e n k e i n e F u n d n u m m e r n , s o n d e r n l e d i g l i c h 
n u r E t i k e t t e n m i t i h r e n F u n d - K o o r d i n a t e n . E r s t i m L a b o r a t o r i u m w u r d e d a n n d i e 
E t i k e t t i e r u n g v e r v o l l s t ä n d i g t u n d e i n e n e u e N u m e r i e r u n g g l e i c h u n t e r a r t l i c h e r A u f 
t e i l u n g v o r g e n o m m e n , so d a ß d a m i t e i n b e s s e r e r Ü b e r b l i c k ü b e r d i e w e i t ü b e r 2000 
E i n z e l s t ü c k e g e w o n n e n w u r d e . D i e t o p o g r a p h i s c h e n V e r h ä l t n i s s e l i e g e n j a e i n d e u t i g 
d u r c h d i e K o o r d i n a t e n u n d d i e L a g e p l ä n e f e s t . N u r i n 5 E i n z e l f ä l l e n w u r d e n g r ö ß e r e 
F l ä c h e n i m g a n z e n i n d e r e b e n f a l l s o b e n g e s c h i l d e r t e n W e i s e e i n g e g i p s t . Z u d i e s e n g e 
h ö r t a u c h d i e F l ä c h e m i t d e m M a m m u t - U n t e r k i e f e r . D i e s e P l a t t e n s i n d f ü r d i e V e r 
w e n d u n g i n S c h a u s a m m l u n g e n b e s t i m m t , u . a. z. B . a u c h f ü r d a s L a n d e s m u s e u m H a n 
n o v e r , w o e i n e d e r a r t i g e P l a t t e z u r Z e i t b e r e i t s a u f g e s t e l l t i s t . 

Um den Antei l der einzelnen Tierar ten festzustellen, w u r d e n vor allem 
solche Knochen ausgezählt , nach denen die Anzahl der Einzelindividuen fest
gestellt werden konnte . Es ergaben sich folgende Antei le: 

1. Ren ca. 72%, nach Geweihbasen ca. 80 Tiere (dabei e twa 15 juv.) 
2. Mammut „ 14%, „ Molaren und Unterkiefern ca. 16 Tiere 
3. Wisent „ 5,4%, „ Schädelteilen ca. 6—7 Tiere 
4. Pferd „ 4,6%, „ „ „ 4—6 „ 
5. Nashorn „ 2%, „ Zahnres ten ca. 2 Tiere 

Funde von Einzelindividuen: 
6. Wolf 
7. Bisamspi tzmaus 
8. Schwan 
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9. Ente 
10. Ohrengeier 
11. Flußbarsch 
12. Hecht; außer den 3 oben e rwähnten Knochen liegen noch eine Anzahl Lese

funde aus dem A b r a u m vom Hecht vor, die der Größe nach gut zum glei
chen Individuum gehören könnten; 

13. eine kleine, nicht zu de te rmin ie rende Fischart (wenige kleine Grätenreste) . 
Fe rner wurden bisher aus Bodenproben ausgeschwemmt: 

14. Insektenreste : Coleopteren (Elytren) 
Trichopteren (Larvengehäuse) 

15. Krebse: Cladoceren (Daphnia-Ephippien) 
Ostracoden (Cypriden-Schalen) 

16. Mollusken: Limnaea 
Pisidium > i \ 
Sphaer ium. 

F a u n i s t i s c h u n d ö k o l o g i s c h läßt sich h ieraus folgendes ablesen: 
M a m m u t , R h i n o c e r o s u n d R e n sind in diefser Auftei lung die typi
schen Kälteformen. Das Zurücktre ten des Rhinoceros in den Knochenfunden be
sagt hierbei nichts über dessen al lgemeine Häufigkeit, da dieses gefährliche 
Großt ier ohne Zweifel dem Eiszeitmenschen nur ausnahmsweise zur Beute fiel. 
Das gleiche gilt in gewissem Umfang auch für das Mammut . Überwiegen doch 
in der Beute durchaus die jugendlichen (oder weiblichen ?) Tiere. Das Ren dürfte 
am leichtesten zu erlegen gewesen sein und daher die ermi t te l te Individuenzahl 
die tatsächliche Populationsdichte am ehes ten wiedergeben, wobei natür l ich das 
Jagdgebiet (Siedelfläche) u n d die Zeiteinheit , in der die nachgewiesene Beute
menge zusammengebracht wurde, e ine Rolle als unbekann te Größe spielt. 
Klimatisch beweist jedenfalls das Auf t re ten von Mammut und Rhinoceros, daß 
mit ziemlich tiefen Durchschni t t s temperaturen zu rechnen ist. Jedoch auch wie
der nicht zu kalt, da z. B. de r rein arkt ische Moschusochse, als hierfür typisches 
Leitfossil, fehlt. Auffällig ist ferner auch, daß kein Lemming nachgewiesen wurde. 

Das Ren ist ohne Zweifel ein Käl te typus , doch nicht in so hohem Maße wie 
M a m m u t und Rhinoceros. Es paßt ebenso gut auch in die Gruppe der beiden 
folgenden Tiere: W i s e n t u n d P f e r d . Vor allen Dingen das letztere dürfte 
zwar als klimatisch widers tandsfähiger Typus bezeichnet werden. Wie die im 
Gang befindlichen Untersuchungen aber zeigen, gehören die Lebens tedter Pfer
deres te einer Form an, die in die G r u p p e der sogenannten g r o ß e n D i l u 
v i a l - oder W a l d p f e r d t y p e n zu stel len ist, deren ausgesprochenster das 
Heil igenstädter Pferd E. abeli ANTONIUS mit 1,80 m Schulterhöhe und einem 
NEHRiNG-Schädelindex von über 240 (Länge X Breite) ist 8 ) . Es ist dahe r anzu
nehmen, daß die Lebenstedter Pferde ke ine Bewohner absolut baumloser Flä
chen gewesen sind, was ja auch vom Wisent anzunehmen ist. Ebenso ist, wie 
schon angedeutet , auch das Ren in einer baumbes tandenen Landschaft denkbar. 
Die Pollenanalyse (s. Be i t rag W. SELLE) h a t nun bisher n u r einen sehr geringen 
Waldbaum-Ante i l ergeben, in welchem die Kiefer die höchsten Wer te hatte. 
Demnach haben wir uns wohl eine subarkt ische Landschaft etwa mi t Tundra
charakter , aber mit einzelnen ger ingen Kiefernbeständen (vorwiegend) vor
zustellen. 

A n m . 8 ) . D e r m a ß g e b e n d e N E H R i N G - I n d e x (NI ) b e t r ä g t f ü r d a s L e b e n s t e d t e r P f e r d 
5 6 1 b e i 208 m m g r ö ß t e r S t i r n b r e i t e u n d 5 4 3 m m B a s i l a r l ä n g e ( o h n e I n c i s i v i ) . D e r W e r t 
e n t s p r i c h t a l s o v o l l d e r F o r d e r u n g n a c h e i n e m ü b e r 240 l i e g e n d e n N I f ü r d i e W a l d 
p f e r d g r u p p e ( v g l . A D A M E T Z , KRONACHER, L U N D H O L M , V. R E I C H E N A U ) . 
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Läßt sich so d e r C h a r a k t e r d e s g r o ß r ä u m i g e n B i o t o p s u m 
reißen, sind für das e n g e r e M i l i e u des Ortes folgende Kleintiere kenn 
zeichnend: F i s c h e sowie die S c h w i m m v ö g e l S c h w a n 9 ) und Ente kenn 
zeichnen die Nähe tieferen Wassers, für die al lerdings noch nicht das engste 
Milieu des eigentlichen Fundplatzes , sondern auch die in nicht allzu weiter E n t 
fernung vorbeis t römende al te Inners te bzw. Net te ins Auge gefaßt werden muß , 
an der die J äge r ohne Zweifel dem Fischfang und der Vogeljagd obgelegen 
haben, wie sie ja die Großt iere sicher nicht n u r in der engsten, sondern auch in 
der weiteren Umgebung jagten. 

A B c 
A b b . 14. O b e r s t e s G l i e d d e r M i t t e l z e h e r e c h t s v o m S c h w a n . A : L e b e n s t e d t e r 
F u n d (T. 540 /Co . : 485/655 [ I V c ] ) . B : Cygnus olor. C- Cygnus cygnus. B u n d C b e i d e s 
a l t e M ä n n c h e n . P h o t . JOHANNES. 

Die B i s a m s p i t z m a u s kennzeichnet n u n schon das engere Milieu b e 
deutend besser. Sie ist ein Tier feuchtsumpfiger Niederungen, liebt aber meh r 
Frischwasser als ausgesprochenen Sumpf. So k o m m t die heut ige Form nur m e h r 
im Tal der großen südrussischen Ströme, des Donez und Dnjepr vor 1 0 ) , ist also 
ein ausgesprochen feuchtigkeitsliebender s tenöker Typus, der sich weitgehend 
mit dem der Bisamra t te deckt. Diese ist zwar nicht so ausgesprochen stenök, 
besitzt aber, obwohl sie einer ganz anderen T ie rordnung angehör t (den Nage
tieren; die Bisamspi tzmaus ist dagegen ein Insektenfresser) weitgehend äußere 
morphologische Ähnlichkeiten: z. B. den seitlich zusammengedrückten Ruder -

T a b e l l e V . M a ß e d e r Phalanx proximales digit. III. ped. v o n Cygnus. 

c y g n u s o l o r L e b e n s t . b u c c . 

1 2 3 4 5 6 

m a x . L ä n g e 55,7 58,9 59,0 62,5 65 ,8 68,9 

m i n . B r e i t e 6,3 6,7 6,9 6,9 7,0 7,3 

1—4. M u s e u m B r a u n s c h w e i g ; 6. A m . M u s . N e w Y o r k N o . 4768. 

A n m . 9 ) . V o n d e m S c h w a n l i e g t l e d i g l i c h d a s o b e r s t e G l i e d d e r r e c h t e n M i t t e l 
z e h e v o r . E s i s t d u r c h G r ö ß e u n d S c h l a n k h e i t a u s g e z e i c h n e t u n d p a ß t d e s h a l b w e d e r 
z u C . color ( G M E L I N ) , d e m H ö c k e r s c h w a n , n o c h z u C . cygnus ( L . ) , d e m S i n g s c h w a n . 
D e r n o r d a m e r i k a n i s c h e C . buccinator RICHARDS ( T r o m p e t e r s c h w a n ) i s t w i e d e r g r ö ß e r , 
h a t a b e r ä h n l i c h e P r o p o r t i o n e n . E i n e a r t l i c h e D e t e r m i n i e r u n g n a c h r e z e n t e m M a t e r i a l 
i s t d a h e r v o r e r s t n i c h t m ö g l i c h ( A b b . 14). 
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schwänz und Schwimmhäute zwischen den Zehen. Der Biotopcharakter des nörd
lichen Verbrei tungsgebietes der Bisamra t te in ihrer S tammheimat Nordamer ika , 
in der kanadischen Subarkt is , dürfte vermutl ich wei tgehend dem diluvialen 
unseres Lebenstedter Fundplatzes entsprechen u ) . 

In dieses Bild sind n u n auch die I n s e k t e n - , K r e b s - und M o l l u s 
k e n f u n d e einzuordnen, die den Gewässercharak te r kennzeichnen. Trichop-
teren ver langen in jedem Fall fließendes sauerstoffreiches Wasser, und sei es 
noch so dürf t ig und eng begrenzt; vor a l lem die aufgefundenen Larvengehäuse 
kennzeichnen eindeutig Formen aus solchem Gewässter typ. Dagegen verweisen 
Daphnien- und Cypridenreste ebenso wie auch die Mollusken auf ein zumindest 
sehr langsam fließendes bis s tagnierendes Gewässer. Die Diskrepanz in diesem 
Befund dürfte durch die schon oben angedeute ten sehr wechselnden Wasser-
und Bodenverhäl tnisse e rk lä rbar sein. Die Sphaer ien- und Pisidiumschalen la
gen in dichten Packungen am Ostrand der Fundgrube in schmalen Bände rn an
geordnet, innerhalb de ren sie eine gewisse Einregelung erkennen ließen, das 
heißt, ihre noch fast durchgängig mit d e m äußeren gelblichen Periostracum ver
sehenen Schalen zeigten parallele A n o r d u n g der Schalenränder bzw. ihres Scha
lenspaltes (vielfach befanden sich beide Schalen noch im natürl ichen Zusammen
hang). Diese Sphaerienschichten (soviel ich bis jetzt sehen kann, überwiegt 
Sphaerium gegenüber Pisidium) sind a b e r sehr s t a rk gestört, das heißt, durch 
Bodenfrosterscheinungen aufgebrodelt. Durch eine genaue Formanalyse der 
Molluskenschalen läßt sich vielleicht noch eine genauere Definition des Gewäs
sertyps herbeiführen. Ganz allgemein sind ja diese kleinen Erbsen- und Kugel
muscheln kennzeichnend für langsam fließendes bis s tagnierendes Wasser. Auf 
jeden Fal l sind sie abe r in der aufgefundenen Anhäufung durch einen Strö
mungsvorgang zusammengeführt worden, um dann, wie schon gesagt, sekundär 
durch k ryo turba te Vorgänge in ihre vorgefundene Lage gebracht worden zu sein. 

W o l f u n d O h r e n g e i e r sind Wandergäs te , zunächst ohne größeren 
biotop-kennzeichnenden Wert. Sie sind sekundäre Nutznießer an den Beute-

A n m . 1 0 ) . D a s h e u t i g e , s e h r e n g b e g r e n z t e V o r k o m m e n d e r g r o ß e n B i s a m s p i t z m a u s 
(Desmana moschata moschata, PALLAS) a m D n j e p r u n d D o n e z i s t e r s t e i n e F o l g e d e r 
s t a r k e n V e r f o l g u n g a l s P e l z t i e r . I h r e e n d g ü l t i g e A u s r o t t u n g d ü r f t e z . Z t . n u r d u r c h 
d i e s t r e n g e n S c h u t z m a ß n a h m e n d e r S o w j e t s s e i t d e n z w a n z i g e r J a h r e n a u f g e h a l t e n 
s e i n . U r s p r ü n g l i c h e r s t r e c k t e s ich d a s V e r b r e i t u n g s g e b i e t w e i t n a c h N o r d e n b i s e t w a 
z u m 59. B r e i t e n g r a d l ä n g s d e r F l u ß - S y s t e m e d e s D o n u n d d e r W o l g a b i s i n d e n U r a l 
l ä n g s d e r F l ü s s e K a m a , U f a u n d U r a l , s ü d l i c h b i s a n d e n R a n d d e r K i r g i s e n s t e p p e , 
ö s t l i c h u m d e n K a s p i h e r u m g r e i f e n d a u c h z w i s c h e n d i e s e m u n d d e m A r a l - S e e . M a ß 
g e b e n d f ü r E x i s t e n z u n d V o r k o m m e n i s t F r i s c h w a s s e r u n d n i c h t d e r B i o t o p c h a r a k t e r 
d e s u m g e b e n d e n G e l ä n d e s , w i e i h r A u f t r e t e n i n d e n F l ü s s e n K a m a , U f a u n d U r a l 
z e i g t (s. h i e r z u OGNEV U. a. r u s s i s c h e A u t o r e n n . SCHREUDER). E S i s t d a h e r n i c h t a n 
g ä n g i g , d i e g r o ß e B i s a m s p i t z m a u s w e g e n i h r e s h e u t i g e n e n g b e g r e n z t e n V o r k o m m e n s 
i m S c h w a r z e r d e g e b i e t S ü d r u ß l a n d s ö k o l o g i s c h a l s „ S t e p p e n t i e r " z u b e z e i c h n e n . 

A n m . " ) . I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g d ü r f t e d e r H i n w e i s v o n I n t e r e s s e s e i n , d a ß s ich 
d i e n ö r d l i c h s t e V e r b r e i t u n g s g r e n z e d e r a m e r i k a n i s c h e n B i s a m r a t t e n f o r m e n a n n ä h e r n d 
m i t d e r d e r W a l d - u n d B e r g - R e n - F o r m e n d e c k t . N u r i n N o r d - L a b r a d o r d r i n g t d i e 
F o r m O . z. aquilonia BANGS i n d a s G e b i e t d e r N o r d - R e n - G r u p p e ( d e r F o r m caboti 
ALLEN) n a c h U n g a v a e i n . S o n s t v e r l ä u f t d i e n ö r d l . V e r b r e i t u n g s g r e n z e w e s t l i c h d e r 
H u d s o n - B a y d e r B a r r e n G r o u n d s ( O . z. alba SABINA) z u m Y u k o n n . A l a s k a ( s p a t i d a t a 
OGSOOD) b i s z u m C o o k f j o r d i n S W - A l a s k a (zalopha HOLLISTER). D i e s e n e n t s p r e c h e n i n 
d e n B a r r e n G r o u n d s d i e R e n f o r m R. c. süvestris RICHARDSSON u n d i n A l a s k a v o n O 
n a c h W d i e F o r m e n R. osborni ALLEN, mcquirei FIGGINS u n d stonei ALLEN (S. MILLER). 
I c h h a l t e d i e s e n H i n w e i s z u r B e u r t e i l u n g f a u n i s t i s c h - ö k o l o g i s c h e r Z u s a m m e n h ä n g e 
f ü r n i c h t u n w i c h t i g , e b e n s o w i e a u c h f ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r e u r o p ä i s c h e n d i l u v i a l e n 
R e n f o r m e n , a u f d i e ich a n a n d e r e r S t e l l e b e i d e r B e h a n d l u n g d e r L e b e n s t e d t e r R e n e 
e i n g e h e n w e r d e . 
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Abb. 15. D a s B r u s t b e i n v o n Torgös tracheliotus todei, f o r m a n o v a . 
Phot. JOHANNES. 

resten des Jäger lagers . Jedoch stell t allgemein-zoologisch wie zoogeographisch 
die Feststel lung eines Ohrengeiers in Lebenstedt , noch dazu in e iner besonders 
ausgeprägten Form, etwas Besonderes dar. In seinem rezenten Vorkommen ist 
der Ohrengeier auf Afrika beschränkt. Nur e inmal w u r d e er vor r und 100 J a h 
ren als I r rgas t in Europa — an der Rhonemündung — nachgewiesen (HARTF.RT). 
Fossil, auch diluvial, ist diese Form bisher noch nicht bekannt geworden L A M 
BRECHT, WETMORE). Besondere Beachtung verdient aber, wie gesagt, der Fund 
dadurch — es liegen vor: der größte Teil des Brus tbeins (Abb. 15), das proximale 
Ende des Tibiotarsus (Abb. 16), ein Radius- und ein Ulna-Bruchstück — daß sich 
an ihm in te rmediäre morphologische Charak te re nachweisen lassen, die dem 
Lebenstedter Geier eine Zwischenstellung zwischen den afrikanischen Ohren
geiern (Torgros) und den ostasiatischen Ohren- oder Kahlkopfgeiern (Sarcogyps) 
zuweisen. Er konnte daher als n e u e F o r m Torgos tracheliotus todei von 
mir beschrieben werden, indem ich ihn dem verdienstvollen Leiter der Grabung, 

A b b . 1 6 . P r o x i m a l e T i b i o t a r s u s - E n d e n , a . L e b e n s t e d t e r O h r e n g e i e r , 
b . T . t . nubicus ( H . SMITH), c. K u t t e n g e i e r , Aeg. monachus (L. ) . d . G ä n s e g e i e r , G . fulvus 
(HABL.). B e a c h t e d i e a r t t y p i s c h e F o r m d e r C r i s t a t i b i a l i s m e d i a , d i e i n d e r N e i g u n g 

i h r e r f r e i e n K a n t e z u m A u s d r u c k k o m m t ( R i c h t u n g d e r L i n i e t ) . 
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Dr. TODE, widmete und ihm damit zugleich meinen Dank für die liberale Be
teil igung an dem Unte rnehmen und ständige freundliche Unters tü tzung meiner 
Arbei ten abstat te. 

Trotz des für die Lebenstedter Bisamspitzmaus zu fordernden subarktischen 
Biotop-Charakters , sind aber Bisamspitzmaus u n d Ohrengeier Faunenelemente , 
die ursprünglich einer w ä r m e r e n Umwelt angehören. Der morphologische Zu
sammenhang des Lebens tedter Geiers mit dem ostasiatischen Sarcogyps weist 
hier deutlich in südöstlicher Richtung. Oder besser: beide Tiere sind Relikte 
einer sich in dieser Richtung zurückziehenden Fauna . Spricht m a n doch vom 
„miozänen (warmen) Charak te r" der heutigen ostasiatisch-indonesischen Fauna! 
Auch die wenigen bisher bekann t gewordenen Reste fossiler Bisamspitzmäuse 
lassen m. E. diese Tendenz erkennen. Formenmäßig klar differenziert t reten sie 
uns zunächst in k le ineren Formen im unteren und mit t leren Cromerien ent 
gegen: Im unteren Cromerien durch D. kormosi SCHREUDER (in Westungarn und 
am Mittelrhein —• Gundersheim) und D. nehringi KORMOS (ebendaher), im mi t t 
leren Cromerien durch D. thermaUs KORMOS (in Mit te lungarn, Holland — Tege-
len und Wassenaar (SCHREUDER) — sowie Niederösterreich — Hundsheim E. 
THENIUS). Vom oberen Cromerien an t re ten d a n n Formen auf, die schon zum 
Formenkreis der rezenten Desmana moschata PALLAS gehören: im oberen Cro
merien: D. m . magna OWEN von SO-England und D. m. moravica SCHREUDER aus 
Mähren. In der „Hauptfauna" der Mosbacher Sande (Prae-Riß): D. m. mos-
bachensis (SCHMIDTGEN), deren Vorkommen von A. SCHREUDER auch für Nordhol
land (Bergambacht) sehr wahrscheinlich gemacht ist. Und schließlich D. m . 
hungarica KORMOS aus dem Magdalenien von Nordungarn sowie von Meien
dorf und Stellmoor in Holstein. 

Die Lebenstedter Form gehört infolge ihrer Göße zu dem zuletzt genannten 
Formenkreis . Sie ist größer als die rezente Fo rm und könn te ohne Zweifel 

A b b . 17 A b b . 18 

A b b . 1 7 . L i n k e s S c h u l t e r b l a t t , A n s i c h t d e r ä u ß e r e n F l ä c h e m i t d e n z w e i 
S p i n a e s c a p u l a e : A . Desmana moschata lebenstedtensis A . KL . , g r ö ß e r ! ( g l e n o i d a l e r 
F o r t s a t z d e r o b e r e n S p i n a f e h l t ! ) B . Desmana moschata moschata PALL. ( r e z e n t , M u 
s e u m L e i d e n N r . 6 6 1 4 ) k l e i n e r ! P h o t . JOHANNES. 
A b b . 1 8 . A . R e c h t e V o r d e r e x t r e m i t ä t v o n Desmana moschata moschata PALL. r e z e n t 
( M u s e u m L e i d e n N r . 6 6 1 4 ) u n d B . r e c h t e r O b e r a r m v o n Desmana moschata leben
stedtensis A . K L . P h o t . LINHARDT. 
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hungarica zugerechnet werden, wie das die Bearbei ter der Funde von Meien
dorf und Stellmoor (KRAUSE/KOLLAU) für die dortigen Desmana-Funde annah
men, die allerdings kein sicheres Urtei l er laubten, da sie von zu jungen Tieren 
s tammten . Da aber Lebenstedt sicher wesentlich ä l ter zu dat ieren ist als die 
Holsteiner Funde, käme ebensogut die Form mosbachensis in Betracht , deren 
Alter al lerdings wieder höher ist. Le ider liegt aber von der Mosbacher Form 
kein geeignetes Vergleichsmaterial für die Lebenstedter Funde vor. Ich fühle 
mich daher veranlaßt , die Lebenstedter Form zunächst pro usu als Desmana 
moschata lebenstedtensis form. nov. zu benennen. Sie ist auf jeden Fal l k larer 
gekennzeichnet als die holsteinischen F u n d e aus dem Magdalenien, die wie ge
sagt, von nicht ausgewachsenen Tieren s tammen (s. Abb. 17 u. 18). 

Es sei m i r schließlich der Versuch gestat te t , die Verhäl tnisse des Lebens tedter 
Fundpla tzes zur Zeit seiner Ents tehung noch einmal mi t allem Vorbehal t zu 
schildern, wie sie sich mir nach den bisherigen eigenen Ermi t t lungen sowie in 
Anlehnung an die mir bekann t gewordenen Ergebnisse der anderen Fachbe
arbei ter darzustel len scheinen. 

Der Fundpla tz liegt am Ende eines früh-würmeiszeit l ichen Tälchens an des
sen E inmündung in das alte Inners te-Tal der Saale-Eiszeit. Sein Talboden wurde 
von e inem Gewässer mit m e h r oder weniger stark wechselndem Wassers tand 
durchströmt. Als Folge von Frostbodenerscheinungen t r a t en hier jeweils zwei 
Dinge auf: Einmal konnten größere Mengen plötzlich anfallenden Wassers (Re
genfälle oder jahreszeitlich bedingte größere Abtauungen, wie z. B. F rüh jah r s 
schmelze) nicht sofort im Boden versickern, sondern flössen schnell und in gro
ßem Schwall mit s tä rkerer S t römung ab (vgl. Wisentschädel etc.). Zeugen hier
für sind entsprechende S t römungsmarken , Einregelungen und Materialaufschüt
tungen sowie auch evtl. gewisse Auskolkungen oder Wannenbi ldungen klei
neren und größeren Ausmaßes. Normalerweise aber floß nu r ein schwaches 
Rinnsal von Osten her in dem Tälchen entlang, dessen Bodenrelief außer durch 
das gelegentliche Hochwasser durch die Bodenfrosterscheinungen (Brodelungen) 
eine sehr wechselnde Oberfläche erhielt. Hierdurch w u r d e der Verlauf des Was
sers zu s tändig mäanderndem Wechsel veranlaßt , und es ents tanden außerdem 
in Verb indung mit den oben e rwähn ten Auskolkungen größere und kleinere 
Stil lwasserbecken mit entsprechender Kleinfauna (vgl. das oben für die Insek
ten-, Krebs - und Mollusken-Vorkommen Gesagte). Zeitweise mag der Talboden 
fast trocken gelegen haben. Seine Auffüllung erfolgte nicht nu r durch die vom 
Wasser herangeführ ten und, entsprechend den wechselnden Wassermengen, 
ganz verschieden großen Gerolle, sondern auch vor al lem vom Nordosthang her. 

In der vermutlich vor dem kalten, von den Gletschern her wehenden Nord
wind geschützten Talsenke, die, wie gesagt, wohl den wei taus größten Teil des 
Jahres fast trocken lag, e tabl ier ten sich die Vorzeit Jäger. Welcher G r u n d sie zu 
dieser P la tzwahl veranlaßte , läßt sich außer dem Windschutz nu r vermuten . 
En tweder lag der Platz an einer günst igen Kreuzungsstel le von Wildwechseln, 
wie auch der nahe Fluß sicher gute Gelegenheit zur Fischwaid und Schwimm
vogeljagd bot. Sicher ist, daß sich die Reste ihrer Jagdbeute im wesentlichen am 
Fuße des Hanges auf dem Talboden anhäuften, und daß sehr wahrscheinlich die 
da ran befindlichen reichlichen Fleischreste Wolf und Geier herbeizogen. Da
zwischen jagte die Bisamspitzmaus auf das sich reichlich ansammelnde Insekten
geschmeiß und seine Brut . Alle drei Nutznießer fielen sicher auch durch Stein
würfe gelegentlich dem Menschen zum Opfer. Vom H a n g wie auch sicher aus 
nähere r Umgebung her wurden so viele Knochenreste mi tsamt den anderen 
kul ture l len menschlichen Hinterlassenschaften in einem gewissen Zei t interval l 
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angereichert. Wie groß der Zeitabschnitt war , der den von uns geborgenen 
Fundkomplex ents tehen ließ, läßt sich wiede rum zunächst n u r mutmaßen. M a n 
müß te hierzu eine Vorstel lung über die Größe der Jäge rhorde gewinnen, wie 
auch über deren durchschnitt l ichen Verbrauch an Jagdt ieren. Ein Jahr erscheint 
mir auf jeden Fall zu gering, anderersei ts ist die Zahl der Tierindividuen auch 
wiederum nicht so groß, daß sie das Ergebnis der Jagd von mehreren Gene
rat ionen sein könnte . Man wi rd hier nach e inem Mittel zwischen diesen beiden 
Fests te l lungen suchen müssen. 

Schließlich noch ein botanischer Hinweis. Holz und Rindenstücke, die bei 
der Sor t ierung der Knochenfunde noch anfielen, scheinen ganz den oben e r 
wähnten Kiefernpollenfunden zu entsprechen. Mit diesem Vorhandensein eines 
Baumbestandes hängt n u n auch offensichtlich das Auf t re ten von konsolenbil
denden Pi lzschwämmen zusammen, von denen im ganzen 1 4 mehr oder wen i 
ger große Stücke einer Feuerschwamm-ar t igen Form aufgefunden wurden. Nach 
den Angaben des Fachbearbei ters (Dr. JOHANNES, Biol. Bundesanstal t , B r a u n -
schweig-Gliesmarode) hande l t es sich wahrscheinlich um einen Basidio-Mycet 
(zu welcher Mit tei lung mich Dr. JOHANNES ausdrücklich h ier ermächtigte, wofür 
ihm herzlich gedankt sei). 

Zum Abschluß ist es mir eine angenehme Pflicht, allen denjenigen Her ren zu 
danken, die mich in entgegenkommender Weise bei den bisherigen Arbei ten 
durch Berei ts te l lung des meis t seltenen Vergleichsmaterials unters tü tz ten oder 
mich mit schwer zugänglichem Schrifttum versorgten. Es sind dies die Her ren : 
D. AMADON u n d E. MAYR vom Americ. Mus. Nat. Hist. New York; D. A. HOOIJER, 
A. M. HUSSON und G. C. A. JUNGE vom Rijksmus. Leiden (Holland); R. G. VAN 
OORT, Zool. Lab . Univ. Utrecht ; O. KLEINSCHMIDT, Wit tenberg, Forschungsheim; 
A. v. JORDANS, Museum A. KOENIG, Bonn; O . KALELA, Zool. Mus. Helsinki; H. 
RENDAHL, Rijksmus. Stockholm; E. THENIUS, Pa l . Inst. Wien; und E. W. SWINTON, 
Brit . Mus. Nat . Hist. London. 

Ferner möchte ich nicht verfehlen, den Angehörigen des Landesmuseums 
Braunschweig für ihre s tändige Hilfsbereitschaft und Unters tü tzung bei meinen 
Arbei ten zu danken, ebenso Her rn Kollegen JOHANNES von der Biologischen 
Bundesanstal t für die große Hilfe bei schwierigen photographischen Aufnahmen. 
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7. Die bei der Grabung in Salzgitter-Lebenstedt geborgenen 
Backenzähne von Elefanten 
(Ekke W. G u e n t h e r , Kiel) 

1 . D i e Z ä h n e u n d i h r E r h a l t u n g s z u s t a n d 

Bei der Grabung in Salzgi t ter -Lebenstedt wurden 24 einzelne, z. T. sehr gut 
erhal tene Backenzähne von Elefanten gefunden. Dazu kommen die Unterkiefer 
von 2 sehr jungen Tieren sowie ein we i t e re r Kieferrest, die noch nicht aus dem 
Gips, in den sie bei der Be rgung eingebet te t wurden, freigelegt s i n d . l ) 

An den Backenzähnen ist keine Abrol lung zu beobachten, und selbst ein aus 
3,10 m Tiefe aus groben Flußschottern geborgener Unterkiefermolar ha t noch 
gut erhal tene Wurzeln; e ine irgendwie beträchtlicher Transpor t im Wasser hat 
also nicht stattgefunden. Durch Abbruch verlorene Lamel len fehlen 7 Zähnen, 
da run te r 4 letzten Molaren. Mehrere Z ä h n e sind infolge Abkauung z. T. e rheb
lich verkleiner t , drei davon so stark, daß jeweils nur ein kleiner Abkauungsres t 
übrig blieb. Von diesen gehör ten 2 z u m Unterkiefer desselben Elefanten, sie 
wurden also nicht zu dessen Lebzeiten ausgeworfen, sondern fielen ers t nach 
seinem Tode aus dem Kiefer . 

2 . D i e A n z a h l d e r E l e f a n t e n u n d i h r A l t e r 

Backenzähne, die aus demselben Elefantengebiß s tammen, zeigen meist eine 
wei tgehende Ähnlichkeit. Es ist daher oft möglich, verschiedenen Kieferpart ien 
eines Elefanten en ts tammende, gleich a l t e Zähne wieder zusammen zu ordnen. 
Schwieriger ist die Untersuchung, ob zwei in der Zahnfolge nicht gleiche Zähne 
demselben Gebiß zugehören. Einander entsprechende Press ionsmarken auf der 
Rückseite des vorausgehenden und auf der Vorderseite des folgenden Zahnes 
sowie die Untersuchung des Abkauungsgrades können hierbei wertvol le Hin
weise geben. 

Nach den bisherigen Untersuchungen lassen sich die Backenzähne 10 bis 16 
Elefanten (es wird mit 12 gerechnet) zuordnen. Nach ih r e r Dentit ion ergibt sich 
diese Altersgliederung: 

A n z a h l d e r E l e f a n t e n A l t e r A l t e r s k l a s s e n P r o z e n t s ä t z e 

2—3 — 7 J a h r e y, —6 J a h r e c a . 23°/o 
1 5- - 1 0 J a h r e 

1 6-- 2 0 J a h r e 6 - -20 J a h r e c a . 31%> 
2 10- - 2 5 J a h r e 

1 20- —50 J a h r e 2 0 - -50 J a h r e c a . 23°/o 
1 30—60 J a h r e 

3 ^ 1 
n a h e a n 50 J a h r e n o d e r 

d a r ü b e r c a . 23°/o 

' ) F ü r d i e Ü b e r l a s s u n g d e s M a t e r i a l s z u r B e a r b e i t u n g b i n i ch d e n H e r r e n D r . T O D E 
u n d D r . KLEINSCHMIDT a u s B r a u n s c h w e i g z u D a n k v e r p f l i c h t e t . 
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Unter den Elefanten befindet sich nur ein ä l teres Tier, und gerade dieses ist 
ein Mammut mit auffallend kle inen Zähnen. Dami t fehlen die zahlreichen a l t en 
Proboscidier, die z. B. für die F a u n a von Hemmingen bei Hannover oder Landes 
bergen bei Nienburg typisch sind. Der verhäl tn ismäßig hohe Prozentsatz a n 
jungen Tieren in Lebenstedt — Elefanten sind ungefähr vom 20. Lebensjahr a b 
fortpflanzungsfähig — ist auffallend und entspricht etwa der Al tersver te i lung 
von Taubach, deren Zusammensetzung SOERGEL (1922) auf J a g d des di luvialen 
Menschen zurückführte. 

3 . D i e U m 1 a g e r u n g d e r Z ä h n e 
In mindestens 6 Fäl len läßt sich zeigen, daß mehre re Zähne demselben G e 

biß ents tammen. Dies ist z. B. der Fall bei einem 1. l inken Unterkiefermolaren 
(M23) und einem 1. rechten Oberkiefermolaren (M 10). Beide Zähne entsprechen 
einander nicht n u r in der äußeren Form — sie sind beide ganz besonders hoch —, 
sondern auch in der Wurzelbi ldung, dem Längen-Lamellen-Quot ienten, dem 
Längen-Brei ten-Quotienten, dem Aufbau der Lamellen, de r Ausbildung des 
Schmelzes und dem Abkauungsgrad . Der Oberkiefermolar w u r d e in einer Tiefe 
von 1,95 m, der Unterkiefermolar in 3,10 m in groben Flußschot tern gefunden. 
Da auch andere ursprünglich zusammengehörende Zähne nicht in derselben 
Fundschicht lagen, muß vor der endgültigen Einbet tung eine Umlagerung s ta t t 
gefunden haben. Aus der Fundt iefe kann also weder auf das re la t ive Alter von 
Funden noch auf Zusammengehör igkei t geschlossen werden. 

4 . A r t z u g e h ö r i g k e i t u n d g e o l o g i s c h e s A l t e r d e r Z ä h n e 
M. primigenius BLUMENB. und M. trogontherii POHL, werden in erster Linie 

(WÜST 1900, SOERGEL 1913) mi t Hilfe des Längen-Lamel len-Quot ienten (Zahn
länge pro Anzahl der Lamellen) voneinander abgegliedert . In e inem Diagramm, 
das diese beiden Wer te zueinander in Beziehung setzt, zeigte KELLER (1939), wie 
sich die Backenzähne von M. trogontherii und M. primigenius an einer Grenz
linie t rennen lassen, indem von einer bes t immten geringeren Lamellenzahl je 
Zahnlänge an M. trogontherii beginnt . Wenn m a n die Lebens ted te r Elefanten 
in der Weise aufgliederte, so w ü r d e die Grenzlinie Zähne desselben Gebisses 
t rennen. 

Der Längen-Lamel len-Quot ient allein ist kein sicheres Mit tel , diese Tren
nung durchzuführen, denn er ist in vielen Fällen von der A b k a u u n g abhängig. 
Schreitet diese fort, so n immt — vor allem häufig bei Unterkiefermolaren — 
der t rogontheroide Charak te r zu. Weiter ist bei gleichen Molaren die Zahnlänge 
größeren Schwankungen un te rwor fen als die Lamellenzahl (GUENTHER 1953, 
1953a). Größer entwickelte Zähne derselben Elefantenar t laufen daher Gefahr, 
bei gleicher Lamellenzahl zu M. trogontherii, k le inere Zähne zu M. primigenius 
gestellt zu werden. 

Einer bes t immten Lamel lenzahl entspricht bei den ersten Zähnen — nur mi t 
ger ingeren Abweichungen — eine best immte Länge. Bereits bei den 2. Molaren 
ist bei gleicher Lamellenzahl eine Aufspal tung in größere und kleinere Zähne 
zu erkennen, bei den 3. Molaren wi rd sie deutlich. 

Dies ist auch bei den Lebens tedter 3. Molaren zu erkennen. Es wird jedoch 
darauf verzichtet, eine kleinwüchsige von einer normalwüchsigen Elefanten
form abzugliedern, wie dies RÜHL (1940) vorschlug. Besonders kleine ebenso wie 
abnorm große 3. Molaren finden sich nicht nu r bei M. primigenius BLUMENB., 
sondern auch bei M. trogontherii POHL, und H. antiquus FALC. Alle diese vom 
Durchschnit tsmaß abweichenden Größen liegen jedoch, soweit sich bisher e r -
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kennen ließ, innerha lb der Varia t ionsbrei te einer Art . Abweichungen lassen sich 
vielleicht bis zu e inem gewissen G r a d e durch Geschlechtsdimorphismus erklä
ren. Dies bezieht sich natürl ich nicht auf wirkliche Kümmerformen, wie sie 
H. antiquus auf Mit telmeerinseln oder M. primigenius gegen Ende der letzten 
Vereisung entwickelten. 

Der Längen-Lamel len-Quot ient bei 17 Lebenstedter Elefanten-Molaren 
schwankt zwischen 8,5 und 13,5. E r liegt also bei einigen Exempla ren so hoch, 
daß m a n diese nach der üblichen Best immung M. trogontherii oder M. trogon-
therii-primigenius zugliedern müßte . Eine Vertei lungskurve, die die Häufigkeit 
der einzelnen Längen-Lamel len-Quot ienten zeigen soll, läßt ein kleineres Maxi
m u m bei e twa 9 und ein s tä rkeres Maximum bei 11 erkennen. Ein Längen-
Lamellen-Quot ient übe r 12 ist n u r bei 4 Molaren zu finden. Es zeigt sich also, 
daß der größte Teil der Zähne ohne Einschränkung zu M. primigenius BLUMENB. 
gestellt werden kann , einige Molaren zeichnen sich jedoch durch t rogontheroide 
Merkmale aus. Vielleicht hängt es mi t der Umlagerung zusammen, vielleicht ist 
es Zufall , daß die Zähne mit den s tä rks ten trogontheroiden Merkmalen in den 
höchsten, die deutlichsten Pr imigenius-Zähne in den unters ten Schichten ge
funden wurden. 

Die Zähne aus Salzgi t ter -Lebenstedt passen in ihrer Entwicklungsstufe recht 
gut zu einer Fauna , die beim Bau des Rhein-Herne-Kanals an der Basis der 
Nieder terrasse gefunden wurden. KELLER (1939) stellt diese trotz ihres in der 
Hauptsache kal ten Charakters — auße r Elefanten enthäl t sie wollhaariges Nas
horn, Ren, Elch, Ur, Wisent, Pferd, Edelhirsch, Löwe und Wildschwein — in 
das Riß-Würm-Interglazia l . 

Ein rechter, besonders klein entwickelter 3. Oberkiefermolar zeigt weit
gehende Ähnlichkeit mi t einem aus dem Nord-Ostsee-Kanal geborgenen Zahn, 
der wahrscheinlich aus Eemschichten stammt. Damit soll nicht gesagt werden, 
daß die Elefantenzähne von Salzgi t ter-Lebenstedt diesem Interglazial zuzuglie-
dern sind. Die Elefanten aus der S tammlin ie trogontherii-primigenius haben in 
der Zeit von oberem Riß bis u n t e r e m Würm keine so entscheidende Entwick
lung erfahren, daß mi t unserer bisherigen Kenntnis eine genauere Eingliede
rung innerhalb dieses Zei t raums möglich wäre. 
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8. Einige archäologische Erkenntnisse aus der paläolithischen Freiland
station von Salzgitter-Lebenstedt 

(A. T o d e ) . Mit 19 A b b i l d u n g e n 1 ) 

Angesichts des in vier Monaten intensiver Geländearbei t bei der Ausgrabung 
in Salzgi t ter-Lebenstedt gewonnenen umfangreichen Materials an Fundstücken, 
Fotos, Gesamt- und Detai lplänen der einzelnen Grabungsschichten (Buntplan
reihe, Grundpläne, Profile usw.) können mehre re Monate nach Abschluß der 
eigentlichen Grabung n u r einige erste Eindrücke und Erkenntnisse zum archäo
logischen Stoff mitgetei l t werden, und zwar mit al lem Vorbehalt , da die rein 
technische Aufarbei tung vor allem des Fundmate r ia l s noch im Gange ist und 
die eigentliche wissenschaftliche Bearbei tung erst gerade begonnen hat. Es mag 
aber soviel aus diesem vorläufigen Bericht en tnommen werden, daß best immte 
Aussicht besteht, aus dem überreichen Fundstoff noch manche wertvolle Er
kenntnis herauszuholen. Insofern wird auf die geplante Monographie des Amtes 
für Bodenforschung verwiesen. 

A . F u n d s c h i c h t e n , F u n d m i l i e u u n d D e u t u n g 
Die systematische Grabung bestät igte die schon im Probeschnit t gemachte 

Beobachtung, daß die oberen Erdschichten bis e twa 4 m Tiefe völlig frei von 
irgendwelchen paläolithischen Knochen- oder Artefaktfunden waren. Die Funde 
begannen erst in e twa 4,25 m Tiefe, und zwar durchweg in einer un ter den 
feineren Schluff- und Sandschichten auftretenden, s tark ros tbraun gefärbten 
Schicht groben Kieses, der die eigentlichen Fundschichten fast überal l nach oben 
hin klar und unvermi t te l t abschloß. 

A b b . 1. P r o f i l W e s t - O s t a n d e r N o r d w a n d d e s V e r s u c h s s c h n i t t e s . H u m o s e F u n d s c h i c h 
t e n w e r d e n v o n r o s t f a r b e n e n K i e s s c h i c h t e n d i s k o r d a n t ü b e r l a g e r t . 

' ) F o t o s v o n W . R e n n a u , L a n d e s m u s e u m B r a u n s c h w e i g , P l ä n e v o n O. R o t h e n s t e i n , 
L a n d e s m u s e u m B r a u n s c h w e i g , F u n d z e i c h n u n g e n v o n G r a p h i k e r R. F r i c k e , B r a u n 
s c h w e i g . 
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Bei den Fundstücken in dieser Schotterschicht hande l t e es sich zumeist um 
widerstandsfähigere, z. T. etwas kan tengerunde te größere Knochen und Zähne 
von M a m m u t und Ren sowie einzelne z. T. ebenfalls wenig kantengerundete 
Artefakte mi t Rostpatina. Der ros tb raune und da run te r folgende g raue Kies 
scheint demnach ein Umlagerungsprodukt darzustellen, in dem auch Teile von 
vorher abgelagerten humosen Fundschichten aufgegangen sind. An mehre ren 
Profilstellen w a r klar zu erkennen, daß Fundschichten in ihrem oberen Teil ab
getragen und diskordant von diesen Kiesen über lager t waren (Abb. 1). F ü r die 
Fundstücke aus dem Kies ergab sich e ine eindeutig s e k u n d ä r e Lagerung . 

Der Befund kann nach dem jetzigen Eindruck wohl n u r so gedeutet werden, 
daß nach de r le tztmaligen Besetzung des Platzes durch Menschen infolge einer 
erheblichen Vers tä rkung der Wasserführung des Tales der Lagerplatz unter 
teilweiser Zers törung letztgebildeter Schichten mit grobem Kies zugedeckt 
wurde. Der hohe Humusgeha l t des Kieses ist vielleicht die Ursache der s tarken 
Eisenausfällung und dadurch der in tens iven Braunfärbung besonders der oberen 
Kiesschichten. Von der Zeit der Kiesschichtablagerung an scheinen die Fund
schichten bis heute wasserbedeckt gebl ieben zu sein, was der guten Erha l tung 
aller organischen Bestandtei le der Fundschicht äußerst dienlich war. 

Unter de r besprochenen Kiesschicht, die z. T. gröbste Schotter enthiel t , folg
ten die eigentlichen Fundschichten, u n d zwar in einer Gesamtmächtigkei t von 
zumeist e twa 1 m, a l lerdings unter Auskei len zum Hange (NO) hin. Die Fund
schichten reichten also von etwa 4,25/4,50 bis etwa 5,25 m Tiefe, stellenweise bis 
5,75 m und vereinzelt — in der noch zu besprechenden Steinsohle an der Basis 
der Fundschichten —• bis etwas über 6 m Tiefe. Eine besondere Häufung der 
Funde zeigte sich in de r Tiefenlage von etwa 4,70 bis 5,10 m. 

Durch die E in t ragung sämtlicher F u n d e in Schichtpläne 1 :20 und die An
fert igung von zwölf Buntp länen der Fundschichten mi t z. T. nur 10 cm Höhen
differenz besteht die Hoffnung, daß t ro tz Fros tbodenveränderungen und häufiger 
Übersandung des Lagerplatzes vom H a n g e her die Rekonstrukt ion der Fund
schichtablagerung in den wesentlichen Zügen gelingen wird. Den Schlüssel dazu 
bietet die Vertei lung der sehr verschiedenart igen fundführenden Bodenarten, 
eine Vertei lung, die uns zunächst völlig regellos erschien. 

Als Haup tbodenar t en mi t Fundführung kommen innerha lb des Fundschicht
paketes vor: schwarzgrauer , stark humose r Feinsand bis schmutziggrauer Kies 
einerseits und tonig-schwarz-humoser Boden, z. T. ausgesprochener Gytt ja-
Boden anderersei ts , dazu flache Torflinsen, diese z. T. auch in kleineren Schollen. 
Zwischen den genannten s tark fundführenden Bodenschichten zeigten sich im
mer wieder saubere, fast fundfreie Stre i fen Sandes oder Kieses. In den schwärz
lichen Sanden und Kiesen fanden sich n u r wenige Knochen, dafür aber vor 
allem Feuersteinabschläge und -Werkstücke. In den tonig-humosen Wasserab
sätzen dagegen lagen Knochen neben Knochen, z. T. in dicker Schicht, dazwi
schen auch Feuersteinabschläge und bes t e Werkstücke, wenn auch nicht so ge
häuft wie in den Sanden und Kiesen. 

Die Verte i lung der verschiedenen Bodenar t en war in der horizontal geschnit
tenen Fläche und auch im Profil zunächst fast unen twi r rbar . Wohl ließ sich er
kennen, daß einer größeren Fläche von dunklen Absätzen eines offenbar flachen 
Wassers mi t den zahllosen hineingeworfenen Knochen sandig-kiesige „Ufer"-
Zonen gegenübers tanden, auf denen d e r Mensch gelebt und seine Zel t lager er
richtet haben mußte. A b e r sonst bl ieben viele Rätsel in der Verteilung, da wäh
rend des Bestehens des Lagerplatzes d e r Bodenfrost einen Teil der damaligen 
Oberflächenschichten völlig verbrodelt hat , und da ferner — wahrscheinlich im 

13 E i s z e l t u n d G e g e n w a r t 
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Gefolge der Frühjahrsschneeschmelze und schwerer Sommerniederschläge — i m 
mer wieder vom Hang her Sand- und Kiesschichten über den Lagerplatz oder 
einen Teil des Pla tzes gekommen waren, die Teile der p r imär lagernden F u n d 
schichten zerstörten, umlager ten oder überdeckten. 

Eines scheint sich aber schon jetzt immer deutlicher herauszustel len: In de r 
Hauptzei t des Lagerplatzes m u ß eine längliche, in Richtung des Hanges (SO— 
NW) verlaufende, seichte Wasserfläche von e twa 12 zu 8 m bestanden haben, 
deren Grenzen im Nordwesten durch die Erwei t e rung der Grabungsflädie in den 
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letzten Wochen der G r a b u n g noch ge rade erfaßt wurden . Der äußere Umfang 
dieser Wasserfläche in ih rer größten Ausdehnung ist vielleicht am besten durch 
die Knochenver te i lung in der Tiefenschicht von 4,80 bis 4,90 m zu erkennen 
(Abb. 2). In den Schichten unter 5,00 m, besonders in denen von 5,10 bis 5,40 m 
Tiefe e rkennt man die tieferen P a r t i e n des Wassers, die tiefste zuletzt nu r noch 
im Nordwesten. Hier m u ß schon ein Tümpe l bes tanden haben, als der Ostteil der 
späteren, sehr seichten Wasserfläche noch bewohnbar war , vielleicht schon etwas 
feucht geworden w a r (Tiefe 5,10 bis 5,20 m). Diese Oberflächenschicht mit ihren 
s tark humosen Bi ldungen war besonders deutlich in ihrer Frostverbrodelung 
zu e rkennen (Abb. 3). A m Rande dieser flach auskeilenden, an der tiefsten Stelle 
beim Höchststand des Wassers nur e t w a 1 m Tiefe messenden Wasserfläche sind 
anscheinend ausgesprochene randliche Moorbildungen vorgekommen. Wenn 
auch die Frostverbrodelungen den gesamten Wasserboden erfaßt haben, so wa
ren sie doch an der sehr flach auskei lenden moorigen Randzone besonders 
instrukt iv . 

Der größere T ü m p e l muß sehr ba ld durch s t a rke , von Nordosten, also vom 
Hang he r kommende Wässer, und z w a r vor allem in der Mittelpart ie, übersan-
det worden sein. Die in den Tümpel geworfenen Knochen scheinen dabei in der 
Mitte des Wasserbeckens nach Süden bzw. Südwes ten verfrachtet und z. T. in 
streifenart igen P a r t i e n zusammengeschoben zu sein (vgl. die Knochenkonzen
t r ie rungen in der Mi t te und besonders im Südwes ten des ursprünglichen Was
sers auf Abb. 2). Einige größere Knochen, die schwer beweglich waren, wie etwa 
große Rengeweihs tangen oder der große Bisonkopf (Abb. 2, Mitte) scheinen An-

A b b . 3. „ B r o d e l b o d e n " ( T i e f e 5,10 m ) . 

13 » 
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laß von Knochenzusammenschiebungen gewesen zu sein. So e rk l ä r t sich auch 
die i m m e r wieder von unserem Zoologen Dr. KLEINSCHMIDT in der Knochenein
be t tung im Kleinen gemachte Beobachtung, daß ein Teil der Knochen durch 
Wasser umgelager t sein muß (vgl. den Bei trag KLEINSCHMIDT). A U S den nordöst
lichen Randpar t i en des Tümpels müssen im übr igen die verfrachteten Torffet
zen s tammen, die südwestlich davon im Sand eingelagert angetroffen wurden. 

An mehre ren Stellen um die geschilderte flache Wasserfläche h e r u m sind 
so s t a r k e Anhäufungen von Feuersteinabschlägen festgestellt, daß m a n den un
mi t te lbaren Eindruck gewinnt, daß h ier Menschen am Wasser nicht nu r die 
J agdbeu te zerlegt und ihre Mahlzeiten gehalten, sondern auch ihre Geräte ge
schlagen haben. Ein besonders dicht mi t Ar tefakten belegter P la tz w a r auch 
der P la tz in Tiefe 5,10/5,20 m östlich des ältesten, kle ineren Tümpels . Mehrfach 
lagen in der nordöstlichen Randzone des Tümpels völlig unvermi t te l t größere 
Steine (bis 0,5 m Durchmesser) — einmal mehre re in einem Kreis von 5 m 
Durchmesser in einer Schicht — sodaß man an Beschwersteine von Zelten den
ken möchte. Feuerstel len konnten auf der Grabungsfläche nicht eindeutig be
s t immt werden . 

Da im übr igen auch in einer we i te r westlich gelegenen Baugrube in ent
sprechend tiefen Sandschichten Feuers te inar te fakte gefunden werden konnten, 
muß sich das Jäger lager von den in der Grabungsfläche erfaßten Teilen am 
Hange des Tales ent lang mindestens noch etwa 20 m weiter nach Westen aus
gedehnt haben, während die Ausdehnung nach Osten nicht bes t immt werden 
konnte . Nachgewiesen ist also ein Lager von mindestens 30—40 m Länge. Die 
Ausdehnung des Lagers ins Tal hinein ist eher zu schätzen: Die Südwestgrenze 
des flachen Wassers scheint gerade die Nordwestecke des heut igen Pumpen
hauses erreicht zu haben, da nur hier von den Schachtarbeitern Knochen ange
troffen wurden . Es waren diejenigen, die zur Entdeckung des Gesamtfundes 
führten. I m übrigen Baugrund wurde n u r Sand festgestellt, al lerdings im Nord
osten des Pumpenhauses von sehr schmutziger Färbung . Im Baggerabraum aus 

Abb. 4. D i e S t e i n s o h l e a n d e r B a s i s d e r F u n d s c h i c h t e n (T ie fe 6 m). 
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diesem Teil des Baugrundes fanden wi r bezeichnenderweise noch nachträglich 
Abschläge und herrl ichste Werkstücke in größerer Zahl, im sauberen Abraum 
aus dem südlichen Baugrund des Pumpenhauses jedoch so gut w ie keinerlei 
Ar te fak te oder Knochen. So scheint der Lagerplatz vom Hang ins Tal hinein 
nur e t w a 15 bis 20 m Breite erreicht zu haben. 

A n der Basis der Fundschichten w u r d e im Süd-Osten unserer Fläche ein in 
Richtung nach SW s ta rk fließendes Wasser mit einer ausgesprochenen S t e i n 
s o h l e festgestellt (Abb. 4), die nach Aussage der Baggerarbei ter sich noch wei
ter durch die NW-Ecke des Pumpenhauses nach Südwesten hat te verfolgen las
sen. In der Steinsohle und am Südostufer des hier einmal fließenden Wassers 
lagen vers t reu t Ar tefakte und Knochenabfälle. In welche Zeit unseres Lager
platzes —• wahrscheinlich doch an den äußersten Anfang — diese Lagerspuren 
zu setzen sind, muß noch untersucht werden. Die in der Steinsohle und an ihrem 
Südrand im Sand und Kies angetroffenen Werkstücke und Knochen könnten 
auch sekundär in diese Lagerung gekommen sein. 

Insgesamt mag es sich um eine g r ö ß e r e H o r d e paläolithischer Jäger 
gehandel t haben, die hier in der Talaue am sonnenbegünst igten Hange am 
Rande von flachen Wasserbecken einen Lagerplatz unterhielt . I h r e Zahl aber 
auch n u r ungefähr, e twa nach dem verzehr ten Wild, best immen zu wollen, wäre 
müßig. Man wird nach den Beobachtungen bei pr imit iven Jäge rhorden nur 
sagen können, daß Horden, die zu groß werden, sich stets wieder in normale 
Gemeinschaften spalten, bei denen eine Größe von e twa 40 bis 50 Personen oder 
weniger vorherrschend ist. Hät te m a n durch wei tere For t führung unserer Gra
bung e twa noch Versuchsschnitte nach Westen, Osten und Süden führen können, 
wäre auch die genauere Ausdehnung des Lagerplatzes zu bes t immen und eine 
ungefähre Schätzung der Hordengröße zu versuchen gewesen. 

Die L a g e d e s F u n d p l a t z e s i m G e l ä n d e , und zwar am Ostrande 
des brei ten, südnördlich verlaufenden H a u p t t a l e s — heute von der Fuhse 
durchflössen — erhäl t dadurch eine wei tere Kennzeichnung, daß an dieser Stelle 
(vgl. den Meßtischblatt-Ausschnitt in der Einleitung) ein S e i t e n t a l von Süd
osten her e inmündet . Der Platz lag also in der Talaue am Südwes thang der 
Hochfläche, dadurch geschützt gegen Nordostwinde, mit weitem Blick über beide 
Talzüge. Die W a h l d e s L a g e r p l a t z e s mag insgesamt also durch die Süd
hanglage und durch die gute Weitsicht über beide Täler, vielleicht aber auch 
durch eine oder mehre re in günst iger Ent fernung liegende Wildwechsel- oder 
Fur t s te l len bedingt gewesen sein: A m Haupt ta l en t lang ziehendes Wild wurde 
durch das Seitental auf alle Fälle verzögert . Es entschloß sich zum Übergang 
über das Seitental, falls eine passende F u r t es gestat tete , oder m u ß t e ostwärts 
ausweichen, um das Seitental zu umgehen. Beides gab gute Jagdmöglichkeiten. 

Man wird bei dem paläolithischen Jäger lager von Salzgit ter-Lebenstedt , das 
in manchen Dingen an die sehr viel jüngeren späteiszeitlichen Sommerlager von 
Renjägern bei Meiendorf und Stel lmoor (Bez. Hamburg) er inner t , wohl eben
falls annehmen dürfen, daß es n u r im S o m m e r besetzt war. In arktischen 
Zei ten dürfte die im Winter tiefverschneite Tundra dieser Gegend für Mensch 
und Tier keine Existenzmöglichkeiten geboten haben. Was die D a u e r d e r 
B e s e t z u n g des Jäger lagers von Salzgi t ter-Lebenstedt betrifft, so spricht das 
Milieu, das sich uns für einen wesentl ichen Teil der Besetzung des Lagers in 
der Talaue gezeigt hat , nu r für eine recht kurze Zeit, also für eine nicht zu 
große Zahl von Sommern. Auch die Zahl der er legten Tiere (aus der Grabungs
fläche insgesamt n u r e twa 80 Rent iere , vergl. Bei t rag KLEINSCHMIDT) deutet auf 
eine n u r kurze Zeit. 
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B . F u n d e , K u l t u r s t e l l u n g u n d D a t i e r u n g 

Es wird verständlich sein, daß gerade über die k a u m inventar is ier ten Ar t e 
faktfunde der Ausgrabung Salzgit ter-Lebenstedt , also über die vorkommenden 
paläolithischen Fund typen und ihr Zahlenverhäl tn is untere inander , noch am 
wenigsten Verbindliches gesagt werden kann, und daß hier daher n u r einige 

A b b . 5. F a u s t k e i l e v o n S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . 1: L e b . I V . 21 , 2: L e b . S . 15. 
[ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . G r . 
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A b b . 6 . F a u s t k e i l e v o n S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . 1 : L e b . I V . 1 8 , 2 : L e b . I V . 1 0 0 
[ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . G r . 

e r s t e M i t t e i l u n g e n ü b e r d a s F u n d m a t e r i a l v e r a n w o r t e t w e r d e n k ö n n e n . G e r a d e 
b e i d e r k u l t u r e l l e n E i n o r d n u n g g r ö ß e r e r F u n d p l ä t z e s i n d , w i e d i e G e s c h i c h t e 
d e r A l t s t e i n z e i t - F o r s c h u n g g e z e i g t h a t , „ e r s t e E i n d r ü c k e " h ä u f i g r e c h t t r ü g e 
r i s c h g e w e s e n . M i t R e c h t i s t w i e d e r h o l t d a r a u f h i n g e w i e s e n w o r d e n , d a ß e r s t 
d i e v o l l s t ä n d i g e u n d s o r g f ä l t i g e A u f n a h m e u n d V o r l a g e d e s j e w e i l i g e n G e s a m t 
f u n d s t o f f e s e i n e w i r k l i c h e B e u r t e i l u n g u n d k u l t u r e l l e E i n o r d n u n g e i n e s F u n d 
p l a t z e s e r m ö g l i c h t e n 2 ) . D i e s e G e s a m t v o r l a g e d e r F u n d e w i r d u n t e r s a u b e r e r 

2 ) V g l . d i e l e t z t e ü b e r z e u g e n d e Ä u ß e r u n g i n d i e s e r R i c h t u n g v o n A . B Ö H M E R S 
1 9 5 1 , S . 2 8 . 



200 A . T o d e 

Trennung von Mater ia ldarbie tung und Deu tung in der geplanten Monographie 
über Salzgi t ter-Lebenstedt erfolgen, auf die hier anläßlich des ersten Vorbe
richtes verwiesen sei. 

D i e F u n d e 
Außer einigen Funden b e a r b e i t e t e r K n o c h e n , über die ku rz am 

Schluß berichtet wird, bestehen alle übr igen Artefaktfunde ausschließlich aus 
F e u e r s t e i n g e r ä t e n , - k n o l l e n u n d - a b s c h l a g e n , und zwar sind 
insgesamt aus der Ausgrabungsstel le ü b e r 2000 Stücke geborgen, davon fast 
200 gute und charakterist ische Artefakte. Der W e r k s t o f f ist baltischer Feuer 
stein, der sich am Talhang und in der Talsohle als Auswaschungsprodukt aus 
den ä l teren Moränen reichlich vorfindet. Die Fa rbe des Feuersteins ist he l lgrau 
bis schwarzgrau, häufig tiefschwarz mi t herrl icher, mat tglänzender Pat ina . 
Braungelbe Töne t re ten demgegenüber s t a rk zurück, und zwar wurden fast nu r 
aus der obersten Kiesschicht Stücke von braungelber F ä r b u n g und z. T. e twas 
K a n t e n r u n d u n g geborgen. Seltener kommt auch s tark kalkiger Feuers te in vor, 
aus dem besonders gern größere Werkstücke gearbei tet waren. 

Über die zahlreichen Rohknollen, z. T. angeschlagenes, z. T. unbearbei te tes 
Material , die ungezähl ten unbearbei te ten Abschlagstücke und das atypische Ma
terial, das in den Fundschichten zutage t ra t , k a n n noch gar nichts gesagt werden. 
Viele angefangene und halbfertige Werkstücke, Stücke insbesondere mit uner 
wünschten K a l k k o n k r e t i o n e n darin, die eine wei tere erfolgreiche Bear
beitung verh inder t hat ten, und das reichliche „Negativ"-Material zu den fer
tigen Gerä ten stellen ein wichtiges S tudienmater ia l besonders für die A b 
s c h l a g t e c h n i k und den H e r s t e l l u n g s v o r g a n g b e s t i m m t e r 
G e r ä t t y p e n dar. Auch hierin e rkennt m a n die große Überlegenheit eines 
vollständig registr ier ten, in der Lagerung festgelegten Grabungs-Fundmater ia l s 
gegenüber e inem ungeregelt abgesammelten Mater ia l eines Fundplatzes o h n e 
Grabung. 

Der tadellose E r h a l t u n g s z u s t a n d fast sämtlicher Feuersteinar tefakte , 
das Fehlen einer Rollung sowie einer t iefgründigen Pat ina , wie sie un te r lang
wirkendem Einfluß von Luft, Wind und Niederschlägen auf der Erdoberfläche 
ents tanden wäre , beweist eine Einbet tung der Stücke in schützende Erdschich
ten bald nach der Hers te l lung bzw. nach dem Gebrauch. Der S c h l a g t e c h n i k 
nach ist ein Teil der Abschläge in a l ter tümlicher Weise durch Anschlagen des 
Werkstückes gegen einen Amboß, also in „ C 1 a c t o n - Ar t" , ausgeführt, der 
weitaus größere Teil aber in der Art der sogenannten „ L e v a l l o i s - Technik", 
bei der mi t weicherem direktem Schlag (z. T. mi t Holz oder Knochen, wie m a n 
annimmt) zumeist längere und dünnere Abschläge erzielt werden als bei dem 
har ten indi rekten Schlag der Clacton-Technik. Sehr viele Geräte erhiel ten eine 
künstliche Schar tung („Retusche") der Arbei tskanten . Diese Retuschen erreichen 
vielfach höchste technische Vollendung. Viele Gerä te haben Kanten- und Ober
flächenretuschen, die ineinander übergehen (Stufenretusche). 

Überblickt m a n die Gesamthei t der eigentlichen Geräte , so erkennt man, 
daß es sich im Wesentlichen um A b s c h l a g g e r ä t e handel t . Der Antei l an 
Geräten, die aus einem K e r n gearbeitet sind, ist den guten Abschlaggeräten 
gegenüber aber doch, grob gesagt, mit e twa 10% zu veranschlagen. Von den in 
Salzgi t ter-Lebenstedt ver t re tenen G e r ä t e n mögen die folgenden H a u p t 
g e r ä t t y p e n kurz aufgeführt werden: 

Eine ers te wichtige Gruppe von Gerä ten für die Beur te i lung der Kul tu r von 
Salzgi t ter-Lebenstedt stellen die aus der dor t igen Fundste l le größtenteils in situ 
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A b b . 7. F a u s t k e i l e v o n S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . 1: L e b . IV . 104, 2 : L e b . I V . 91 
[ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . G r . 

geborgenen F a u s t k e i l e u n d einige dazugehörige „ D o p p e l s e i t e r " - T y 
pen d a r 3 ) . Es handel t sich u m etwa 20 Gerä t e (einschließlich einiger halbfer
t iger Stücke). Die F a u s t k e i l e (Abb. 5—7) sind mit te lgroß bis klein (8 bis 
12 cm lang). Einige Stücke stel len ausgesprochen kleine, dabei dicke „Fäustel" 
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dar. Nur wenige Stücke sind länger als 1 2 cm. Die meis ten Faustkeile zeigen 
ein stumpfes, ungepflegtes Bahnende mit Abschrägung, z. T. mit ursprüngl icher 
Gesteinsrinde am Knaus . Die Oberseite ist bei einigen Stücken stark, die Un
terseite k a u m gewölbt. Die Spitze ist mehrfach ausgesprochen langgezogen 
(Abb 5 — 7 ) . Als eigenart ig in seiner Größe muß ein g r o ß e r dre ikant iger 
Pickel von fast 2 5 cm Länge aus dunke lgrauem kalkigem Feuerstein e r w ä h n t 
werden, der mit seinem dicken Griffende und dem dreiseit igen Querschnit t sei
ner lang ausgezogenen Spitze eine typische Micoque-Erscheinung ist (Abb. 8) . 
Paral le len bieten besonders Funde aus der Bocksteinschmiede (R. WETZEL 1 9 4 4 , 
Abb. 2 — 5 ) . Fast alle Merkmale der Faus tkei le von Salzgi t ter-Lebenstedt sind 
Kennzeichen der späten Faustkei l typen des ausgehenden Altpaläol i thikums von 
Spätacheuleen- speziell Micoquien-Gepräge 4 ) . 

A b b . 8. G r o ß e r d r e i k a n t i g e r F a u s t k e i l v o n S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . L e b . I I I . 57. 
[ L d s m u s . B r s c h w . ] . L ä n g e d e s S t ü c k e s 25 c m . 

Im Anschluß an die Faustkei le können einige „ F a u s t k e i l s c h a b e r " 
bzw. „ K e i l m e s s e r " mit dickem, s tumpfen R ü c k e n 5 ) genannt werden , 
Stücke, die z. T. aus e inem dicken Abschlag doppelseitig gearbeitet sind, dazu 
Geräte, die man vielleicht als „ b l a t t f ö r m i g e F ä u s t e l " bezeichnen kann . 
Gerade die süddeutschen und mährischen Fundplätze (z. B. Bocksteinschmiede, 
Klausennische u. a.) haben uns gezeigt, wie fließend die Übergänge zwischen den 
zweiseitig bearbei teten Gerä t typen sind. Von den Faus tke i len bis hin zu den 
Vorformen von „Blattspitzen" gibt es fast lückenlose Formre ihen besonders aus 

3 ) D a e i n e k o n s e q u e n t e O r i e n t i e r u n g d e r p a l ä o l i t h i s c h e n G e r ä t e w e d e r n a c h d e m 
A r b e i t s g a n g b e i d e r H e r s t e l l u n g , n o c h n a c h d e r ( v e r m u t l i c h e n ) H a n d h a b u n g b e i m G e 
b r a u c h m ö g l i c h i s t , s i n d d i e F a u s t k e i l e i n a l t g e w o h n t e r , a u c h i n t e r n a t i o n a l z u m e i s t 
a n g e w a n d t e r A r t a u f d e n A b b i l d u n g e n m i t d e r S p i t z e n a c h o b e n g e z e i g t , a n d e r e G e 
r ä t e i n m ö g l i c h s t g ü n s t i g e r D a r s t e l l u n g u n d R a u m a u s n ü t z u n g . 

4 ) V g l . R . WETZEL, 1944, S . 82ff., L , F . ZOTZ, 1951, S . 64, A . BÖHMERS, 1951 , S . 44, 
R . GRAHMANN, 1952, S . 207. 

5 ) V g l . K . H . JACOB-FRIESEN, 1949, S . 128. 
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A b b 9 A b s c h l ä g e , h e r g e s t e l l t i n d e r T r a d i t i o n d e r C l a c t o n - T e c h n i k . 1 : L e b . I I . 2 9 , 
2 : L e b . I V . 7 1 , 3 : L e b . I . 5 1 [ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . G r . 

d e m K r e i s d e s S p ä t a c h e u l e e n , d e s M i c o q u i e n u n d d e s f a u s t k e i l f ü h r e n d e n 

M o u s t e r i e n e ) . 
6 ) V g l . b e s . G. FREUND, 1 9 5 1 a n v e r s c h . S t e l l e n , z. B . S . 2 8 0 u . S . 3 1 7 . 
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Die A b s c h l a g g e r ä t e lassen in vielen Stücken ihre verschiedene Her
stellungstechnik deutlich erkennen. So zeigen einige Abschläge (etwa ein Dut
zend) noch gewisse Merkmale der u ra l t en C1 a c t o n - Technik, nämlich breite 
Schlagflächen und große Schlagwinkel, dazu große und s t a rk vor t re tende Schlag
buckel, sodaß diese Stücke einen sehr pr imi t iven Eindruck machen (Abb. 9). Sie 

A b b . 1 1 . S c h a b e r m i t g e r a d e r o d e r a n n ä h e r n d g e r a d e r S c h a b e r k a n t e . 1: L e b . I . 44, 
2: L e b . I V . 360, 3 : L e b . I I . 109, 4 : L e b . I V . 67, 5 : L e b . S f g . 35 , 6: L e b . S f g . 10, 7 : L e b . 

I V . 385, 8 : L e b . I V . 42 [ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . Gr . . 



A b b . 12. W i n k e l s c h a b e r , S p i t z s c h a b e r b z w . S p i t z e n . 1: L e b . I V . 400 , 2 : L e b . I V . 306 , 
3 : L e b . S . 2, 4 : L e b : S . 18, 5 : L e b . I . 42 [ L d s m u s . B r s e h w . ] % n a t . G r . 
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sind aber , wie eine genaue Nachprüfung der Fundlagerung ergeben hat, genau 
wie al le übrigen Fund typen in ihre r F u n d s t r e u u n g nicht auf irgendeine Fund
schicht oder einen Teil des Fundschichtpaketes beschränkt, sondern kommen in 
allen Schichten in typischen Exempla ren vor. 

Eine wesentlich umfangreichere Gruppe von Abschlaggeräten (mindestens 
3 0 bis 4 0 Stück) zeigt typische L e v a l l o i s -Technik (Abb. 10) . Es t re ten 
B r e i t k l i n g e n verschiedenster Form, S p i t z e n und r u n d e A b s c h l ä g e 
auf. Die für Levallois-Abschläge so charakterist ische Basisretusche ist bei den 
meis ten Stücken in klassischer Weise ausgebildet. Im übrigen kommen auch 
m e h r e r e typische Leval lois-Kernsteine in Form der sogenannten „ S c h i l d 
k e r n e " vor. 

Auch S c h m a l k l i n g e n verschiedener Größe befinden sich unter dem 
F u n d g u t von Salzgi t ter-Lebenstedt (etwa 2 0 ) , da run te r eine Klinge mit fast 
r u n d h e r u m geführ ter Retusche. 

Manche Abschläge sind durch sorgfältige K a n t e n - und auch Stufenretusche 
zu S c h a b e r n (Abb. 11 ) zugerichtet. Die Schaber t reten e inmal auf als G e 
r a d s c h a b e r (e twa 20) , und zwar als dickere Abschlaggeräte mi t ungepfleg
tem Griffende oder als dünnere Kl ingengerä te mit einer geraden oder an
n ä h e r n d geraden, z. T. auch in e inem Bogen abschließenden Schaberkante 
(Abb. 1 1 unten), sodann als sogenannte W i n k e l s c h a b e r (etwa 10) mit zwei 
spi tz- oder rechtwinklig aneinanders toßenden sauberen Geradretuschen (Abb. 1 2 
oben), die in ganz ähnlicher Ar t u. a auch im Fundgut der Bocksteinschmiede 
in Süddeutschland (R. WETZEL 1 9 4 4 ) , vor allem aber in der von A. RUST ( 1 9 5 0 ) 
beschriebenen ä l te ren J ab rud -Ku l tu r in Syr ien mit Jungacheul- und Micoque-
Erscheinungen ve rzahn t auftreten (vgl. R. GRAHMANN 1952 , S. 2 2 1 ) . Fe rner t r e 
ten mehrfach S p i t z s c h a b e r auf, bei denen eine kürzere Geradretusche in 
einem mehr oder weniger spitzen Winkel mi t einer längeren Bogenretusche 
zusammenstößt (Abb. 12) . Mehrere dreieckige Spitzschaber weisen Merkmale 
echter „Handspi tzen" auf (Abb. 1 2 , 3 ) 7 ) . 

Viele Schaber gehören dem Typus des B o g e n s c h a b e r s an, der in den 
verschiedensten Größen und Bogenkrümmungen , u. a. auch als „La Quina"-
Schaber, Doppel- und Allseitschaber, häufig mi t bester Stufenretusche auftr i t t 
(Abb. 13) . Ein Teil de r Doppel- bzw. Allsei t-Schaber gehört zu den zumeist dop
pelseit ig bearbei te ten „Blat tspi tzen-Prototypen (Abb. 14), wie sie besonders 
L. F . ZOTZ ( 1 9 5 1 ) und G. FREUND ( 1 9 5 2 ) für die „Wurzelkul turen" der jung-
paläolithischen Blat tspi tzenentwicklung herausgearbei te t haben. Symmetrisch ge
formte, einseitig bearbei tete S p i t z e n m i t b o g e n f ö r m i g e m A b s c h l u ß 
(Abb. 1 4 unten) e r inne rn in Art u n d Technik an die hochrückigen Doppelspitzen, 
wie sie u. a. in Ehringsdorf und in Pfedmost vorkommen. Auch sie gehören in 
den Formenkre is der „Blattspitzen"-Vorformen. Von den Schabern und schaber
ähnlichen Gerä ten kann insgesamt gesagt werden , daß alle ve r t re tenen Typen 
im s p ä t e n A c h e u l e e n und vor allem im M o u s t e r i e n durchaus be 
k a n n t e Formen darstellen. 

Die im Vorhergehenden aufgeführten Hauptgerä t typen sind in Salzgi t ter-
Lebens tedt über alle Schichten des Fundpla tzes gleichmäßig vers t reu t festge
stell t worden. Sie stellen demnach trotz ih re r scheinbaren Verschiedenheit in 
kul tu re l le r Beziehung eine Einheit dar . Wenn auch erst eine genaue Aufnahme, 
Formenanalyse und Auszählung al ler Stücke einen besseren Einblick in die 
K u l t u r vermi t te ln wird, so kann doch zur K u l t u r s t e l l u n g u n d z e i t -

' ) V g l . d i e l e t z t e D e f i n i t i o n d e r „ H a n d s p i t z e " b e i A . BÖHMERS 1 9 5 1 , S . 4 4 



A b b . 13. B o g e n s c h a b e r , z . T . m i t d o p p e l s e i t i g e r O b e r f l ä c h e n b e a r b e i t u n g ( N r 4) 1- L e b 
S. 21 , 2 : L e b . I V . 95 , 3 : L e b . I V . 22, 4 : L e b . I I . 1 [ L d s m u s . B r s c h w . ] % n a t . G r . 



S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t . A r c h ä o l o g i s c h e E r k e n n t n i s s e 209 



210 A . T o d e 

A b b . 15. B e a r b e i t e t e s R e n g e w e i h ( B e i l ?) [ L d s m u s . B r s c h w . ] L ä n g e 52 c m . 

l i e h e n E i n o r d n u n g d e s G e s a m t f u n d e s nach dem erkannten Typen
bestand schon jetzt, kurz zusammengefaßt , etwa das Folgende festgestell t 
werden: 
1. Das Fundmate r i a l von Salzgi t ter-Lebenstedt zeigt noch klare A c h e u l e e n -

T r a d i t i o n , die sich auch in den zahlreichen M i c o q u e - E r s c h e i 
n u n g e n manifestiert . 

2 . Die s ta rke Mischung von typischen M o u s t e r i e n - Formen mit abkl ingen
den A c h e u l e e n - und L e v a l l o i s i e n -Erscheinungen ist für N o r d 
w e s t e u r o p a auch sonst durchaus charakteristisch. Schon lange wird hier 
von dem Bestehen eines „ M o u s t e r i e n m i t A c h e u l e e n - M o r p h o -
1 o g i e " gesprochen 8 ) . 

3. Alle vergleichbaren Funde des Spätacheuleen, Micoquien, Mousterien usw., 
die geologisch dat ier t werden konnten , gehören in den A u s g a n g d e s 
l e t z t e n I n t e r g l a z i a l s bzw. den f r ü h e s t e n A b s c h n i t t d e s 
W ü r m - G l a z i a l s . 
Vergleichbare Fundplä tze dieser Ar t sind in Nordwestdeutschland z. B. d ie

jenigen von H e r n e und T e r n s c h e in Westfalen °), Plätze, bei denen auch 
die ganz gleichartige geologische Lage rung der Fundschichten (an der Basis der 
Nieder terrasse bzw. in den Kiesschichten der Niederterrasse) auf fä l l t 1 0 ) . Auch 

8 ) V g l . H . OBERMAIER 1927, S . 314ff. 
9 ) V g l . E . K A H R S 1925, S . 93ff., L . F . Z O T Z 1938, S . 183/184, L . F . ZOTZ 1951 , S . 41 /42 , 

A . BÖHMERS 1951 , S . 50ff. 
1 0 ) P . W O L D S T E D T 1950, S . 177 u . S . 350. 
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die L e i n e t a l f u n d e n ) zeigen in e iner Reihe von F u n d t y p e n — durchaus 
nicht in al len — ausgezeichnete Para l le len zu Salzgit ter-Lebenstedt . Es wird 
sich zu erweisen haben, ob nicht ein Teil der Funde übe rhaup t der Nieder
terrasse de r Leine en t s t ammt und sowohl die typologische Einheitl ichkeit der 
Leinetalfunde als auch ih re geschlossene Einordnung in die Zeit der Riß-Eiszeit, 
die F. HAMM (1949) und K . H . JACOB-FRIESEN (1949) ver t re ten , berichtigt wer
den muß. 

A b b . 1 6 . R e n g e w e i h r o s e m i t a b g e s c h n i t t e n e r E i s s p r o s s e ( v g l . A b b . 1 5 ) 
[ L d s m u s . B r s c h w . ] 

Einen neuen Akzent b r ingen nun in die Kul tur von Salzgi t ter-Lebenstedt 
die bei unse re r Grabung zutage ge t re tenen K n o c h e n g e r ä t e hinein, die 
zum Schluß noch kurz besprochen werden sollen. Sie we rden an anderer Stelle 
eine besondere Darste l lung erfahren. U n t e r den zahlreichen R e n g e w e i h 
s t a n g e n , die unsere Ausgrabung e rbrach t hat, befindet sich einstweilen nu r 
ein einziges Stück mit umfangreicheren, deutlichen S c h n i t t s p u r e n (Abb. 
15) . Es hande l t sich um e ine schädelechte Stange, die 5 2 cm von der Rose nach 
kerbenförmig ringsum ausgeführten Schni t ten abgebrochen ist. Auch die Augen
sprosse w u r d e — 6 cm von der Haupts tange —, wenn auch ziemlich ungeschickt, 
mit Schnit ten abgetrennt (Abb. 16). Die abgebrochenen Enden scheinen noch 
etwas nachgearbeitet zu sein. Außerdem befinden sich noch Schnit tspuren an 
der Geweihrose. 

Da Schnit tspuren an Geweihstangen unseres Fundplatzes sonst so gut wie 
gar nicht auftreten, kann es sich bei d iesem Stück kaum u m Spielerei handeln. 
Dieser recht beschwerlichen Schneidearbeit an einem frischen Geweih muß viel
mehr ein Sinn beigemessen werden: Das Stück muß m. E. als Gerät der da-

" ) K . H . JACOB-FRIESEN 1 9 4 9 . 

14 » 
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maligen Menschen bet rachte t werden, und zwar kann es, w e n n es ü b e r h a u p t 
angefaßt worden ist, n u r wie ein B e i l geschwungen worden sein. Auch w e n n 
man diese Handhabung für eine so frühe Zeit zunächst bezweifeln möchte, we i l 
wir die Ents tehung des Beiles als menschliches Gerät nach den bisherigen F u n 
den erst in das Spätpaläol i th ikum zu setzen gewohnt sind, so müssen wir diesen 
Fund aus der beginnenden letzten Eiszeit doch wohl zur Kenntnis nehmen . 
Selbst w e n n man annehmen will, daß das Abschneiden der Stange und d e r 
Augensprosse —^übrigens beide in sehr günst iger Länge und ähnlich wie be i 
den bisher bekannten spä te ren Geweihbeilen — ohne bes t immte Über legung 
geschehen sei, müßte gefragt werden, ob m a n glauben soll, daß das Stück n ich t 
wenigstens nachträglich als Schlagwaffe e rkann t sei. Wir müssen also mit d e r 
Möglichkeit rechnen, daß h ie r ein S c h l a g g e r ä t d e s a u s k l i n g e n d e n 
A l t p a l ä o l i t h i k u m s gefunden ist. 

A b b . 17. K n o c h e n s p i t z e ( D o l c h ?) a u s e i n e r D i c k h ä u t e r - R i p p e , w a h r s c h e i n l i c h v o m 
M a m m u t [ L d s m u s . B r s c h w . ] 

Eine wei tere Überraschung stellt nun die Auffindung von a n g e s p i t z t e n 
R i p p e n k n o c h e n dar. Es handel t sich um e twa 10 Knochenstücke mit v e r 
schiedenartig ausgefüllter Anspitzung. Sämtliche Stücke sind Dickhäuter-Rippen, 
wahrscheinlich Mammutr ippen , die z. T. eine Länge von e twa 60 bis 70 cm haben . 
Die kürzeren Stücke dürf ten abgebrochene Enden ursprünglich ähnlich l ange r 
Geräte darstellen. Die Anspi tzung betrifft ein Ende von e twa 10 cm, in e inigen 
Fällen ein etwas kürzeres Ende der Rippe. Es kommt eine s eh r sorgfältig a u s 
geführte allseitige Anspi tzung vor (vgl. bes. Abb. 17), mehrfach eine meiße i 
förmige und schließlich eine sehr einfache schräge Anspi tzung. In jedem Fa l l e 
ist das künstl ich ausgeführte Anspitzen, teilweise mit den einzelnen Schnitten, 
deutlich e rkennbar (Abb. 18). 

Gerade die sorgfältige allseitige Anspitzung macht es sehr unwahrscheinlich, 
daß es sich bei diesen leicht gekrümmten Rippen um „Grabstöcke" gehandel t 
hat, mit denen man damals in der Tundra gegraben haben soll. Die Tundra h a t 
keine Knol len- und Wurzelgewächse zu bieten, und etwaige Wildgruben dür f t e 
man nicht gerade mit längeren, gekrümmten, spitzen Rippen, sondern mit fla
chen Steinscheiben oder bre i te ren Geweihstücken ausgetieft haben. Diese a n g e -
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A b b . 18. A n g e s p i t z t e D i c k h ä u t e r - R i p p e n ( K n o c h e n d o l c h e ?) , z u m e i s t w o h l v o m M a m 
m u t [ L d s m u s . B r s c h w . ] 

spitzten Rippenknochen müssen m. E. v ie lmehr als K n o c h e n d o l c h e ange
sprochen werden, die als äußerst w i r k s a m e Waffe im Nahkampf und als aus
gezeichnete Jagdwaffe e t w a zum Er legen von Rentieren verwendet sein müssen. 
Noch heu te werden nach freundlicher Mittei lung des Lapplandforschers G. 
HAGEMANN 1 2 ) grundsätzlich Rentiere n ich t geschossen, sondern durch einen Stich 
in den Brus tkorb getötet . Da es auf d ie Schärfe der Spitze ankam, mögen öfter 

1 2 ) G u s t a v HAGEMANN , L a p p e n z e i c h n e n i h r L e b e n . L . S c h w a n n , D ü s s e l d o r f . 
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A b b . 19. K l e i n e K n o c h e n s p i t z e m i t F l ü g e l n [ L d s m u s . B r s c h w . ] n a t . G r . 

derart ige Rippendolche angefertigt sein, sodaß aus dem Platz der Grabung zehn 
einwandfreie Rippenspitzen gefunden werden konnten. 

Aus der Fundstel le , al lerdings aus nicht gesicherter Lagerung, s t ammt 
schließlich eine kleine 6,5 cm lange K n o c h e n s p i t z e m i t F l ü g e l n (Abb. 
19) , die nach Fests te l lung von Dr. KLEINSCHMIDT ebenfalls aus Rippenknochen 
(vom Mammut ?) gefertigt worden ist. Diese sorgfältig geschnitzte Spitze, die 
auf einer Seite eingedell t ist und außerordentl ich spitz zuläuft, könnte, m i t 
Tiersehnen befestigt, vorn auf e iner Holzlanze oder einem Holzspeer gesessen 
haben. Sie ist wohl die älteste Widerhakenspi tze des Paläoli thikums. Der Ver
fasser wäre für die Angabe von Paral le len für diese Knochenspitze und auch 
für die „Rippendolche" sehr dankbar . Im übr igen können unter dem reichlichen 
Knochenmaterial der Fundstel le durchaus noch wei tere Knochenbearbei tungen 
entdeckt werden. 

Was den M e n s c h e n betrifft, den wir mangels direkter Funde als Träger 
dieser Kul tur erschließen müssen, so ist die F r a g e zu stellen, ob wirklich n u r 
der N e a n d e r t a l e r infrage kommt, der nach der bisherigen Anschauung 
Träger der Mouster ien-Kul turen gewesen ist, oder ob man nicht auf Grund der 
fortschrittlichen Erscheinungen, insbesondere auch in der Knochenbearbei tung, 
annehmen könnte, daß wir hier „ P r ä - s a p i e n s " - Formen (nach HEBERER. 
1 9 5 1 ) bzw. „ P r o t o - h o m o - s a p i e n s " - F o r m e n (nach G. ASMUS 1 9 5 1 ) als 
Träger der Kul tu r von Salzgi t ter-Lebenstedt vor uns haben. Das wird einst
weilen noch nicht entschieden werden können. 
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Anhang: Geomikrobiologische Untersuchungenil. Bakteriologische 
Untersuchungen an Sedimenten aus der paläolithischen Grabung in 

Salzgitter- Lebenstedt 
(Adelheid M ü l l e r und W. S c h w a r t z ) 

Nachdem das Landesmuseum Braunschweig e twa ein Vier te l jahr mit der 
Frei legung der palaeolithischen Fundste l le in den glazialen Ablagerungen von 
Lebenstedt beschäftigt gewesen war , ha t ten wir durch das freundliche En t 
gegenkommen von H e r r n Dr. TODE Gelegenheit , die durch einen glücklichen Zu
fall freigelegten Schichten in die in unserem Labora tor ium laufenden geomikro-
biologischen Untersuchungen einzubeziehen. Es handel te sich darum, festzustel
len, ob und gegebenenfalls in welcher Menge die glazialen Sedimente , die u r 
sprünglich e twa 6 m un te r der heut igen Bodenoberfläche gelegen waren , lebende 
Mikroorganismen führ ten und ob sich in Beziehung zu den eingeschlossenen 
palaeolithischen Resten irgendwelche Besonderhei ten in den mikrobiologischen 
Verhäl tnissen nachweisen ließen. 

Wir besuchten die Fundstel le am 19. 6. 52 zu einem Zei tpunkt , da die Arbei t 
des Landesmuseums dort nahezu abgeschlossen war . In der großen neben dem 
Pumpenhaus und der im Bau befindlichen Kläranlage gelegenen Ausschachtung 
wurde n u r noch in der NW-Ecke gearbei tet in einer kleinen Grube von e twa 
5,30 m Tiefe und einer Länge und Bre i te von je e twa 5—6 m. In dieser Grube 
fanden sich palaeolithische Reste n u r in ihrem südöstlichen Teil in sandig-kiesi
gen Ablagerungen, die sorgfätig in jeweils etwa 10 cm dicken Schichten abge
t ragen wurden , wobei die Bergung der eingeschlossenen Knochen und sonstigen 
Reste durch die Mitarbei ter des Landesmuseums erfolgte. Im Hinblick auf den 
kurz bevors tehenden Abschluß der Grabung wurden täglich bis zu 5 Schichten 
abgetragen, ein Umstand der für unsere Untersuchungen als günst ig zu be 
zeichnen war , da durch den schnellen Vortr ieb die Gefahr einer Infektion, d. h. 
einer E inwanderung von Mikroorganismen in die Ablagerungen von oben her 
wei tgehend herabgesetzt war . Die Sohle, die wir bei der E n t n a h m e unserer 
Proben vorfanden, konnte wohl als unbeeinflußt von den Grabungsarbe i ten an
gesehen werden. 

Zur En tnahme von Proben s tanden uns einerseits die sandig-kiesigen, näh r 
stoffarmen, glazialen Ablagerungen in der NW-Ecke der e rwähn ten Grube zur 
Verfügung, die frei von sichtbaren organischen Resten waren, andererse i ts im 
SO-Teil die Abschnit te mit eingeschlossenen palaeolithischen Resten. Hier wech
selten bräunlich verfärbte humose Par t ien , wohl letzte Anzeichen völlig zer
setzter organischer Substanzen (Fleisch, Jagdabfälle, Pflanzenreste) mi t unver 
änder ten Pa r t i en ab. Auch um die gut erhal tenen Knochen ha t te sich das Sedi
ment in einer meh r oder weniger bre i ten Zone bräunl ich-humos veränder t . Un
sere Aufgabe bestand n u n darin zu untersuchen, ob sich die angedeute ten lo
kalen Unterschiede in der chemischen Beschaffenheit des Sedimentes i rgendwie 
auf Ar t und Menge der e twa vorhandenen Mikroorganismen ausgewirkt hat ten. 
Zu diesem Zweck en tnahmen wir am Spätnachmit tag des 19. 6. 52 verschiedene 
Proben: drei P roben aus der humosen Zone in der Nachbarschaft eines Kno
chens, wobei ge t rennte Proben aus der Region über, neben und un te r dem Kno
chen eingesammelt wurden und zwei Proben aus dem reinen sandig-kiesigen 
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Sediment , Die Entnahmeste l len w a r e n etwa 4 m voneinander entfernt . Es wurde 
ferner ein Knochenrest, das Stück einer Rippe, geborgen. Die Probenahme er 
folgte un te r aseptischen Bedingungen: Von der gerade freigelegten frischen Ober
fläche t rugen wir mi t sterilen Ins t rumenten (Spateln) an den vorgesehenen Ste l 
len nach Abdecken der Umgebung mit steri len Tüchern nochmals mehrere cm 
ab, wobei die Rippe sichtbar wurde , und füllten erst dann mi t frischen Ins t ru
m e n t e n die steri len Probegefäße. Die Rippe w u r d e mit s ter i len Pinzet ten he r 
ausgehoben und in mehre re Lagen von steri len Tüchern und Pap ie r verpackt. 
Die bakteriologische Untersuchung erfolgte in unserem Labora to r ium am Tag 
nach Entnahme der Proben. 

K e i m g e h a l t s b e s t i m m u n g e n w u r d e n nach dem K o c H ' s c h e n P la t 
tenverfahren durchgeführt mit Aussaa tmengen zwischen 1 und 0,01 g Sediment 
nach sorgfältigem Ausschütteln abgewogener Mengen in s te r i lem Wasser. Die 
Bes t immung wurde in zwei paral le len Reihen durchgeführt , e inmal mit Fleisch-
bouil lonagar und Würzeagar von normaler , in bakteriologischen Laboratorien 
üblicher Konzentrat ion, ferner mi t den gleichen mit Lei tungswasseragar im 
Verhäl tn is 1 : 2 ve rdünn ten Medien. Die Ku l tu r en s tanden 1 Woche bei 30° C im 
Brutschrank und w u r d e n dann ausgezählt und nochmals einige Tage beobach
tet. Es zeigte sich, daß Pilze übe rhaup t nicht zur Entwicklung kamen; die Bak
ter ienzahlen wa ren in allen Fäl len auf dem mi t zwei Teilen Wasseragar ve r 
d ü n n t e n Fleischmedium höher als auf FBAg normale r Konzentrat ion, eine Ta t 
sache, die wir berei ts früher bei ähnlichen Untersuchungen beobachtet hat ten. 
Die Keimzahlen sind in Tab. 1 zusammengestel l t , wobei wir die höheren Zahlen 
des verdünnten Fleischnährbodens zugrunde gelegt haben. Vergleicht man die 
Zah len miteinander , so fällt auf, daß die P roben der ersten Gruppe (la—c) b e -

T a b . 1. E r g e b n i s d e r K e i n g e h a l t s - B e s t i m m u n g e n 

B e s c h a f f e n h e i t d e r P r o b e n K e i m z a h l e n ( a e r o b e B a k t e r i e n 
j e g d e r f e u c h t e n P r o b e ) 

1. B r ä u n l i c h v e r f ä r b t e s s a n d i g - k i e s i g e s S e d i m e n t 
m i t h u m o s e n R e s t e n 
a) ü b e r | 7,1 X 1 0 4 

b ) u n t e r e i n g e s c h l o s s e n e n K n o c h e n r e s t e n 3,8 X 10 4 

c) n e b e n I 7,0 X 1 0 4 

2. S a n d i g - k i e s i g e s S e d i m e n t o h n e o r g a n i s c h e R e s t e 
a) e r s t e P r o b e 8,1 X 10* 
b ) z w e i t e P r o b e 8,5 X 10 2 

3 . R e s t e a u s d e m I n n e r e n e i n e r R i p p e 1,1 X 1 0 3 

trächtlich höhere Keimzahlen aufweisen als die Vergleichsproben ( 2 a , b); es s te
hen sich Werte mi t einer Differenz von fast 2 Zehnerpotenzen in den beiden 
Gruppen gegenüber. Die Keimzahl aus dem Mark der Rippe lag nahe bei G r u p 
pe ( 2 ) ; Reste aus dem Inneren angeschlagener Röhrenknochen, die hier nicht e r 
w ä h n t sind, verhie l ten sich ebenso. Das gleiche Verhal ten zeigten schließlich 
auch die Anaerobier , bei denen bei Kul tur in hoher Schicht im verdünnten 
FBAg-Medium die Keimzahlen bei (1 ) um ein Vielfaches höher waren als bei (2 ) . 

D e r N a c h w e i s s p e z i f i s c h e r K e i m e erstreckte sich auf desulfuri-
zierende Bakter ien der Gat tung Desulfovibrio, deren Ver t re te r uns wiederholt 
bei geomikrobiologischen Untersuchungen begegnet sind 1 ) . Desulfurizierer en t 
wickeln sich un te r anaeroben Bedingungen in Substra ten, die Sulfate en tha l 
ten, da ihr Stoffwechsel auf die Verwer tung des Sauerstoffs der Sulfate einge-

') Desulfovibrio desulfuricans BEIJERINCK i n E r d b ö d e n , S c h l a m m , S ü ß w a s s e r , D. 
aestuarii VAN D E L D E N i n M e e r w a s s e r , m a r i n e m S c h l a m m , O l w a s s e r ; Vibrio thermode-
sulfuricans ELION = S p o r o v i b r i o desulfuricans STARKEY i n S e d i m e n t e n , E r d ö l p r o d u k t e n . 
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stellt ist. Sämtliche P roben wurden den von STARKEY (1938) für diese Bakter ien 
angegebenen Kul turbedingungen unterworfen: Kul tu r in Glasstopfenflaschen, 
die bis zum Stopfen mit e iner Nährlösung folgender Zusammensetzung gefüllt 
waren: K2HPO4 0,5 g, NH4CI 1,0 g, Na 2 S04 1,0 g, M g S 0 4 . 7aq 2,0 g, Ca CI2. 2aq 
0,1g, Na t r iumlaka t 3,5 g, Mohrsches Salz 0,01g, Lei tungswasser 1 000 ccm; 
Ku l tu r t empera tu r 30 und 55° C. 

Es t r a t en zwar bei 30° C in allen Fäl len bakteriel l bedingte Trübungen und 
Hautb i ldungen auf, da die Nähr lösung nach STARKEY auch für andere anspruchs
lose Bakter ien Entwicklungsmöglichkeiten bietet, — Desulfurikation mi t Schwe
felwasserstoff-Bildung und Fäl lung von schwarzem Eisensulfid zeigte sich je
doch n u r bei den Proben l b und lc aus der humosen Zone un te r und neben dem 
Knochenrest . Die mikroskopische Kontrol le ergab in beiden Fällen das für 
Desulfovibrio typische Bild eines pleomorphen Gemisches von Spirillen, Vi
brionen und wenig gek rümmten Stäbchen. Sporen w a r e n nicht vorhanden. Der 
S tamm ließ sich in Subku l tu ren weiterzüchten. Thermophi le Bakterien, insbe
sondere thermophile Desulfurizierer, kamen im Starkey-Medium nicht zur 
Entwicklung. Die bei 55° C angesetzten Kul turen bl ieben während e iner Be
obachtungsdauer von 10 Wochen steril. 

Der Umstand, daß in e inem engen Bereich von nu r 4 m seitlichem Abstand 
so auffällige Unterschiede im Vorhandensein einer charakterist ischen Gat tung 
vorhanden waren, veranlaßte uns, nach den Ursachen zu suchen und zu prüfen, 
ob sich e twa neben dem sichtbaren Unterschiede in de r humosen bzw. rein 
sandig-kiesigen Beschaffenheit auch Unterschiede in der Wasserstoffionen-Kon
zentration, im Redoxpotent ial oder im Sulfatgehalt nachweisen ließen. Die 
Ergebnisse der hierzu ausgeführten Untersuchungen s ind zusammen mit dem 
bakteriologischen Resultat in Tab. 2 darstel l t . Die p H - W e r t e wurden mi t dem 
Jonometer der Firma Lautenschläger an wässrigen Auszügen (10 g Probema-

T a b . 2. A u f t r e t e n d e r d e s u l f u r i z i e r e n d e n B a k t e r i e n 
P r o b e D e s u l f u r i k a t i o n b e i PH TH S u l f a t g e h a l t 

30° C 55° C 
l a — — 7,56 18 S p u r 
l b + — 6,16 17 1 ,24% 
l c + — 6,00 17,5 l ,25°'o 
2a — — 7,45 20 — 
2 b — — 7,50 20 
3 — — 7,24 20 S p u r 

t e r i a l / 100 ccm dest. Wasser) gemessen und die r H - W e r t e mi t Hilfe der Indika
toren-Reihe der Chemischen Fabr ik Merck kolorimetrisch bestimmt. Die Sufat-
Werte w u r d e n nach dem Trocknen der P roben bei 105° C ti trimetrisch ermit tel t . 

Der Vergleich zeigt, daß tatsächlich die beiden posi t iven Proben mit desul
furizierenden Bakterien in allen Daten von den übr igen Proben abweichen: 
Nur bei ihnen liegen die p H - W e r t e im schwach sauren Bereich gegenüber al
kalischem P H bei den übr igen Proben; n u r sie enthal ten quant i ta t iv nachweis
bare Sulfatmengen, und ihr Redox-Potent ia l zeigt die niedrigsten Werte . 

D i s k u s s i o n d e r E r g e b n i s s e . Die Ansicht, daß die überaus hohen 
Keimzahlen, die man in Böden nahe der Erdoberfläche antrifft, mit zunehmen
der Tiefe sehr schnell abnehmen und schießlich verschwinden und daß unver 
wi t te r te Gesteine keimfrei sind, läßt sich für Sedimentgesteine nicht m e h r auf
recht erhal ten, nachdem in den letzten 20 Jah ren immer wieder mit e inwand
freier Methodik vor al lem lebende Bakter ien noch bis zu erheblichen Tiefen 
nachgewiesen werden konnten . Allerdings ändern sich in tieferen Schichten 
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Individuenzahl und Ar tenbes tand grundlegend, und es bleiben schließlich von 
dem kaum zu überbl ickenden Artengemisch aus Bakterien, Actinomyceten, P i l 
zen und anderen Mikroorganismen nur noch wenige Arten von Bakter ien übr ig . 
Sie finden sich in Sedimentgesteinen in ge r inge r Zahl und offenbar in unregel 
mäßiger Verte i lung. Wir dürfen sie wohl als die autochthonen Bewohner dieser 
S tandor te bezeichnen. Das allmähliche Zurückble iben allochthoner Elemente in 
horizontaler und vert ikaler Richtung h a b e n wi r vor kurzem an postglazialen 
Sedimenten in Wallensen a m Hils verfolgt (A. M Ü L L E R & W. S C H W A R T Z 1952). 

Beim Nachweis einer autochthonen Bes iedelung erhebt sich bei geomikro-
biologischen Untersuchungen immer wieder die Frage nach der Herkunft dieser 
Keime, und i m m e r wieder s tehen sich mindes tens zwei Al terna t iven gegen
über : Die Möglichkeit einer Ablei tung von der Bakterienflora, die zur Zeit der 
Ablagerung des Sedimentes bestanden hat , — das würde also heute das Vorhan
densein echter Relikte bedeuten, — und die Möglichkeit einer späteren, jedoch 
vor der Zeit de r P robenahme liegenden u n d von dieser unabhängigen E inwan
derung in das Sediment, ohne daß es b i sher in i rgendeinem Fall möglich ge
wesen wäre, e ine der beiden Möglichkeiten mi t Sicherheit auszuschließen. 

Auch für unse re Untersuchungen in Lebens ted t lautet die Frage, ob die 
heu te angetroffenen Keime, besonders die Desulfurizierer, in ununterbrochener 
Folge auf das Pa laeol i th ikum zurückgehen u n d ihre Vorfahren damals in den 
oberflächennahen Bodenschichten und den Abfallhaufen palaeolithischer J äge r 
und Nomaden lebten. Da die Schichten in dem fraglichen Bereich unter dem 
Grundwasserspiegel lagen, k ä m e als zweite Möglichkeit eine Ansiedelung aus 
dem Grundwassers t rom in Frage, die wiederho l t erfolgt und wesentlich j ün 
geren Datums sein könnte. Eine örtliche Sonderung je nach den angebotenen 
Lebensbedingungen, wie wi r sie bei den Desulfurizierern beobachtet haben, 
w ä r e auch in diesem Fall ohne weiteres möglich. Tatsächlich können re ine 
Grundwässer , in denen sich je ccm nur vereinzel te , auf den gewöhnlichen N ä h r 
böden wachsende Keime nachweisen lassen, eine verhäl tn ismäßig hohe Zahl 
äußers t anspruchsloser Bakter ien, offenbar autochthone Formen, mi t füh ren 2 ) , 
die auf nährstoffreichen Nährböden en twede r garnicht oder wesentlich schlech
ter als auf a r m e n Subst ra ten wachsen. Die für eine Bodenbedeckung von e twa 
6 m auffällig hohen Keimzahlen in den sandig-kiesigen Ablagerungen der P r o 
ben (2) scheinen uns eher für die Herkunf t der Keime aus dem Grundwasser 
zu sprechen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Die Untersuchungen haben gezeigt, daß innerha lb 
der sandig-kiesigen glazialen Sedimente von Lebenstedt die Gehalte an aerob 
und anaerob kul t iv ierbaren Bakter ien Unterschiede aufweisen; sie sind höher , 
wenn die P r o b e n von Stel len stammen, die palaeoltihische Reste enthal ten. 
Desulfurizierende Bakter ien waren nur an diesen Stellen nachweisbar. Noch 
heu te können also an vorgeschichtlichen Funds te l len feine Unterschiede in der 
chemischen Beschaffenheit in Bezug auf die Anwesenhei t organischer oder an
organischer Bestandtei le vorhanden sein, die sich in den bakteriologischen Ver
hältnissen zu erkennen geben, gleichviel, ob es sich dabei u m Bakter ien h a n 
delt, die aus de r vorgeschichtlichen Per iode selbst, hier aus dem Palaeol i thikum, 
s tammen oder um Arten, die sich, z. B. aus dem Grundwasser s tammend, an 
derar t igen Stel len bevorzugt angesiedelt haben . Erwei te rung und Ausdehnung 
derar t iger Untersuchungen auf andere Funds te l len wäre wünschenswert , u m 
festzustellen, ob allgemein gültige Gesetzmäßigkei ten zugrunde liegen. 

2) Nach noch unveröffentlichten Untersuchungen von N. WOLTERS im Laboratorium 
Börssum der Reichswerke Salzgitter. 
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S o w e r d e n s i e z u e i n e m i n t e g r i e r e n d e n B e s t a n d t e i l d e r K u l t u r g e s c h i c h t e ü b e r h a u p t . 

D e m B u c h , d a s a u c h d e r F a c h m a n n m i t g r o ß e m G e w i n n b e n u t z e n w i r d , i s t w e i 
t e s t e V e r b r e i t u n g z u w ü n s c h e n . F ü r d i e K u n s t - u n d d i e a l l g e m e i n e K u l t u r g e s c h i c h t e 
v e r m i t t e l t e s G r u n d l a g e n , a n d e n e n m a n h e u t e n i c h t m e h r v o r b e i g e h e n k a n n . D e m 
V e r l a g g e b ü h r t b e s o n d e r e r D a n k d a f ü r , d a ß e r d a s W e r k b e i v o r z ü g l i c h e r A u s s t a t t u n g 
z u e i n e m a n n e h m b a r e n P r e i s h e r a u s g e b r a c h t h a t . P . W o l d s t e d t . 

E . H . SELLARDS: Early Man in America. A S t u d y i n P r e h i s t o r y . — 47 T e x t f i g u n d 
K a r t e n , 8 T a f . ( R e k o n s t r u k t i o n e n g r o ß e r s p ä t p l e i s t o z ä n e r S ä u g e t i e r e ) v o n H a i S t o r y . 
X V I , 211 p p . U n i v e r s i t y o f T e x a s P r e s s , A u s t i n 12, 1952. $ 4 ,50 . 

D i e a u ß e r o r d e n t t i c h e n F o r t s c h r i t t e i n d e r a m e r i k a n i s c h e n U r g e s c h i c h t s f o r s c h u n g 
s e i t 1926, w o d i e s o r g f ä l t i g e A u s g r a b u n g e i n e s J ä g e r r a s t p l a t z e s b e i F o l s o m ( N e w M e 
x i k o ) a u c h d i e ä r g s t e n Z w e i f l e r d a v o n ü b e r z e u g t e , d a ß d o r t P a l ä o i n d i a n e r e i n e l ä n g s t 
a u s g e s t o r b e n e s p ä t p l e i s t o z ä n e B i s o n - A r t g e j a g t h a b e n , s i n d i n D e u t e c h l a n d u n d i m 
ü b r i g e n E u r o p a n u r s e h r w e n i g b e k a n n t . Ü b e r d i e w i c h t i g s t e n b i s h e r i g e n E r g e b n i s s e 
u n t e r r i c h t e t i n k l a r e r , a n r e g e n d e r , k n a p p e r , a b e r u m f a s s e n d e r D a r s t e l l u n g d a s a u s 
g e z e i c h n e t e g u t i l l u s t r i e r t e B u c h , d e s s e n V e r f a s s e r ( D i r e k t o r d e s T e x a s M e m o r i a l 
M u s e u m i n A u s t i n ) a l s G e o l o g e , f ü h r e n d e r P a l ä o n t o l o g e u n d U r g e s c h i c h t s f o r s c h e r 
d u r c h s e h r w i c h t i g e e i g e n e U n t e r s u c h u n g e n b e d e u t u n g s v o l l e B e i t r ä g e z u r U r g e s c h i c h t e 
d e r N e u e n W e l t g e l i e f e r t h a t . D i e L i s t e ( m i t L i t e r a t u r - N a c h w e i s e n ) d e r 6000 b i s m i n -
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d e s t e n 20000 J a h r e a l t e n u r g e s c h i c h t l i c h e n F u n d p l ä t z e ( H ö h l e n i m G e b i r g e , J ä g e r 
r a s t p l ä t z e u n d W o h n l a g e r i n d e n E b e n e n ) v o n A l a s k a b i s z u r S ü d s p i t z e A m e r i k a s 
f ü h r t 120 ö r t l i c h k e i t e n auf , v o n d e n e n f ü r 35 d i e F u n d u m s t ä n d e e i n g e h e n d e r b e 
s c h r i e b e n u n d d u r c h K a r t e n u n d F u n d p r o f i l e e r l ä u t e r t w e r d e n ; d a s L i t e r a t u r v e r z e i c h 
n i s a m S c h l u ß d e s B u c h e s z ä h l t ü b e r 750 S c h r i f t e n au f ! D i e u r g e s c h i c h t l i c h e n M e n 
s c h e n r e s t e w e r d e n n u r a u f g e z ä h l t . D e r V e r f a s s e r b e h a n d e l t d i e E n t w i c k l u n g d e r 
a m e r i k a n i s c h e n U r g e s c h i c h t s f o r s c h u n g , d i e F u n d u m s t ä n d e i m a l l g e m e i n e n , d i e A n 
w e n d u n g d e r v e r s c h i e d e n e n D a t i e r u n g s m e t h o d e n ( v o r a l l e m d e r C - 1 4 - M e t h o d e ) u n d 
d e s F l u o r t e s t e s , d i e w i c h t i g s t e n g r o ß e n s p ä t p l e i s t o z ä n e n S ä u g e t i e r e , d i e Z e i t i h r e s 
A u s s t e r b e n s ( e i n z i g e D a t i e r u n g , u n d z w a r m i t d e r C - 1 4 - M e t h o d e , f ü r e i n S k e l e t t v o n 
Mastodon americanus i n O h i o b e k a n n t : z w i s c h e n 6000 u n d 7000 v . C h r . ) d e n U r s p r u n g 
d i e V e r b r e i t u n g u n d d i e e t h n o l o g i s c h e n B e z i e h u n g e n d e r a l t a m e r i k a n i s c h e n K u l t u r e n 
u n t e r e i n a n d e r u n d z u d e n p r ä h i s t o r i s c h e n I n d i a n e r s t ä m m e n , v o r a l l e m i h r e K n o c h e n -
u n d F l i n t i n d u s t r i e s o w i e d i e s e h r s e l t e n e n Z e u g n i s s e i h r e r k ü n s t l e r i s c h e n B e t ä t i g u n g 
u n d d i e Z u k u n f t s a u f g a b e n d e r a m e r i k a n i s c h e n U r g e s c h i c h t s f o r s c h u n g . Z a h l r e i c h e v o r 
z ü g l i c h e A b b i l d u n g e n ( m e i s t Z e i c h n u n g e n ) v e r m i t t e l n e i n e g u t e V o r s t e l l u n g v o m 
a m e r i k a n i s c h e n J u n g p a l ä o l i t h i k u m , für" d a s d a s F e h l e n e c h t e r S t i c h e l u n d d a s s e h r 
h ä u f i g e V o r h e r r s c h e n v o n F l i n t s p i t z e n z a h l r e i c h e r F o r m e n s o b e z e i c h n e n d i s t ; d i e 
E l e g a n z d e r T e c h n i k d e r F l i n t b e a r b e i t u n g i s t d u r c h a u s e b e n b ü r t i g d e r d e s a l t w e l t 
l i c h e n S o l u t r e e n . D u r c h s t r a t i g r a p h i s c h e B e f u n d e k o n n t e n a c h g e w i e s e n w e r d e n , d a ß 
d e r s i c h e r i n N o r d a m e r i k a e n t s t a n d e n e n F o l s o m - K u l t u r d e r ä l t e s t e n B i s o n j ä g e r ( n a c h 
d e r R a d i o k a r b o n - D a t i e r u n g e t w a 10 000 J a h r e a l t ) a u ß e r d e r S a n d i a - K u l t u r d i e v o m 
V e r f a s s e r L l a n o - K u l t u r g e n a n n t e ( n o c h e x a k t z u d a t i e r e n d e ) K u l t u r d e r n o r d a m e r i 
k a n i s c h e n E l e f a n t e n j ä g e r v o r a n g i n g . A n c a . 30 S t e l l e n i m a r i d e n W e s t e n d e r U S A 
u n d i n M e x i k o s i n d g r o ß e F l i n t s p i t z e n ( C l o v i s F l u t e d p o i n t s ) , d i e t y p o l o g i s c h o f f e n 
b a r d i e V o r l ä u f e r d e r k l e i n e r e n F o l s o m - S p i t z e n s i n d , z u s a m m e n m i t f a s t i m m e r 
z w e i f e l l o s g l e i c h a l t e r i g e n E l e f a n t e n r e s t e n ( m e i s t e n s Parelephas columbi) g e f u n d e n 
w o r d e n . D e r Z e i t p u n k t d e r e r s t e n B e s i e d l u n g A m e r i k a s i s t n o c h z u e r m i t t e l n ; k e i n 
G e r i n g e r e r a l s A . PENCK v e r m u t e t e 1930 e i n e e r s t e E i n w a n d e r u n g a u s N O - S i b i r i e n 
v o r d e r l e t z t e n E i s z e i t . Z u d e n Z u k u n f t s a u f g a b e n d e r a m e r i k a n i s c h e n U r g e s c h i c h t s 
f o r s c h u n g g e h ö r t f e r n e r d i e S u c h e n a c h k ö r p e r l i c h e n R e s t e n d e r F o l s o m - , L l a n o -
u n d ä l t e r e n J ä g e r , d e n n b i s h e r s i n d s o l c h e R e s t e n o c h n i c h t m i t S i c h e r h e i t g e f u n d e n 
w o r d e n . D a s t r o t z d e s m ä ß i g e n U m f a n g s s e h r i n h a l t s r e i c h e B u c h k a n n d e n Q u a r t ä r 
g e o l o g e n , P a l ä o n t o l o g e n u n d P r ä h i s t o r i k e r n a u f s w ä r m s t e e m p f o h l e n w e r d e n . 

H u g o G r o ß . 

STRAKA, HERBERT: Z u r s p ä t q u a r t ä r e n V e g e t a t i o n s g e s c h i c h t e d e r V u l k a n e i f e l . — A r 
b e i t e n z u r R h e i n i s c h e n L a n d e s k u n d e , H e f t 1. 116 S. , 5 Taf . B o n n ( G e o g r a p h . I n s t i t u t 
d . U n i v . ) 1952. 

I n d e n l e t z t e n J a h r e n h a t s i c h e i n e v u l k a n i s c h e A s c h e n s c h i c h t i n s p ä t g l a z i a l e n A b 
l a g e r u n g e n M i t t e l - u n d S ü d w e s t d e u t s c h l a n d s v o n z u n e h m e n d e r B e d e u t u n g f ü r d i e 
z e i t l i c h e P a r a l l e l i s i e r u n g e r w i e s e n . A u s d e m H e r k u n f t s g e b i e t d i e s e r B i m s t u f f a b l a g e 
r u n g , d e r V u l k a n e i f e l , l e g t n u n H . STRAKA a u s d e m O v e r b e c k ' s c h e n I n s t i t u t d a s E r 
g e b n i s e i n e r u m f a n g r e i c h e n s t r a t i g r a p h i s c h - p o l l e n a n a l y t i s c h e n U n t e r s u c h u n g d r e i e r 
v e r m o o r t e r M a a r e v o r . D a n a c h f ä l l t d i e l e t z t e v u l k a n i s c h e T ä t i g k e i t i n d e r E i f e l , u n d 
d a m i t d i e E n t s t e h u n g d e r M a a r e , i n d i e Z e i t z w i s c h e n d e m E n d e d e s A l l e r ö d s u n d 
d e m B e g i n n d e r V o r w ä r m e z e i t . D i e f r i s c h e n T u f f s t a u b b ö d e n i n d e r U m g e b u n g d e r 
M a a r e w u r d e n z u n ä c h s t v o n P i o n i e r g e s e l l s c h a f t e n b e s i e d e l t , i n d e n e n a n f a n g s o f f e n 
b a r A r t e m i s i a u n d G r a m i n e e n , s p ä t e r S a l i x v o r h e r r s c h t e n . Ä h n l i c h e f o s s i l e u n d r e z e n t e 
V e g e t a t i o n s t y p e n w e r d e n h i e r m i t v e r g l i c h e n , s o i n s b e s o n d e r e d i e V e g e t a t i o n d e r 
ä l t e s t e n D r y a s z e i t i m m i t t l e r e n u n d n ö r d l i c h e n E u r o p a s o w i e d i e h e u t i g e s t e p p e n 
a r t i g e P f l a n z e n d e c k e a u f ö l a n d . D i e P i o n i e r v e g e t a t i o n w u r d e s c h l i e ß l i c h d u r c h d i e 
B i r k e n - K i e f e r n w ä l d e r d e r J ü n g e r e n D r y a s z e i t b z w . d e r V o r w ä r m e z e i t a b g e l ö s t . V o n 
d e r n a c h e i s z e i t l i c h e n V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g i s t b e s o n d e r s d i e V e r k n ü p f u n g m i t d e r 
S i e d l u n g s g e s c h i c h t e i n t e r e s s a n t . F u n d e v o n G e t r e i d e p o l l e n t r e t e n g e g e n E n d e d e r 
M i t t l e r e n W ä r m e z e i t k o n t i n u i e r l i c h auf , z u s a m m e n m i t P o l l e n f u n d e n a n d e r e r K u l t u r 
z e i g e r , w i e P l a n t a g o . D i e e r s t e L a n d n a h m e i s t d a n a c h a u f e t w a 3000 v . C h r . a n z u 
s e t z e n . D i e v o r g e s c h i c h t l i c h e n u n d g e s c h i c h t l i c h e n S i e d l u n g s p e r i o d e n k ö n n e n d e n 
P o l l e n d i a g r a m m e n z u g e o r d n e t w e r d e n . S e i t d e m M i t t e l a l t e r w i r d F a g o p y r u m n a c h 
g e w i e s e n . S c h l i e ß l i c h w i r d e i n e p f l a n z e n s o z i o l o g i s c h e r a r b e i t e t e N a t u r l a n d s c h a f t s k a r t e 
d e r U m g e b u n g d e s S c h a l k e n m e h r e n e r M a a r s m i t d e r a u s d e n p o l l e n a n a l y t i s c h e n B e 
f u n d e n h e r v o r g e h e n d e n U r l a n d i s c h a f t s k a r t e ( v o r s t ä r k e r e r m e n s c h l i c h e r E i n w i r k u n g , 
a l s o i n d e r ä l t e r e n N a c h w ä r m e z e i t ) v e r g l i c h e n . F a g u s w ä r e d a n a c h i m u r s p r ü n g l i c h e n 
W a l d b i l d s t ä r k e r v e r t r e t e n a l s i m h e u t i g e n n a t ü r l i c h e n . D i e A r b e i t e n t h ä l t a u c h e i n e 
R e i h e m e t h o d i s c h w i c h t i g e r E r g e b n i s s e : F ü r d e n p o l l e n a n a l y t i s c h e n G e t r e i d e n a c h w e i s 
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i s t d i e F e s t s t e l l u n g w i c h t i g , d a ß n a c h A z e t o l y s e d e r u n t e r e G r e n z w e r t d e s G e t r e i d e 
t y p s b e i e t w a 4 3 ^ l i e g t g e g e n ü b e r 3 7 , « n a c h K O H - A u f b e r e i t u n g . D i e A r t b e s t i m m u n g 
v o n A r t e m i s i a - u n d S a l i x p o l l e n w i r d v e r s u c h t , ü b e r d i e i n z w i s c h e n e i n e e i n g e h e n d e r e 
S t u d i e d e s V e r f a s s e r s a n r e z e n t e m M a t e r i a l v o r l i e g t ( S v e n s k B o t . T i d s k r . 4 6 ) . N e u 
b e s t i m m u n g e n v o n P o l l e n s i n d : Sedum, Viola tricolor, Hydrocotyle, Nymphoides u n d 
Litorella. D i e g r ü n d l i c h e U n t e r s u c h u n g , b e i d e r u n g e w ö h n l i c h v i e l L i t e r a t u r a u s g e 
w e r t e t w u r d e , z e i g t d i e F o r t s c h r i t t e d e r m o d e r n e n P o l l e n a n a l y s e . E i n e b e s s e r e D r u c k 
w i e d e r g a b e w ä r e z u w ü n s c h e n g e w e s e n . G . L a n g . 

POSER, HANS u n d J . HÖVERMANN: U n t e r s u c h u n g e n z u r p l e i s t o z ä n e n H a r z - V e r g l e t s c h e 
r u n g . — A b h . B r a u n s c h w e i g . W i s s G e s . I I I , S . 6 1 — 1 1 5 , 1 4 A b b . 1 9 5 1 . 

D i e s o l a n g e u n d l e b h a f t u m s t r i t t e n e F r a g e e i n e r e i s z e i t l i c h e n E i g e n v e r g l e t s c h e -
r u n g d e s H a r z e s i s t n u n e n d l i c h e i n d e u t i g e n t s c h i e d e n : i m O d e r t a l d e s H a r z e s l a g i m 
W ü r m e i n 9 , 5 k m l a n g e r T a l g l e t s c h e r , i m R a d a u - , K e l l w a s s e r - u n d S i e b e n t a l s i n d 
u n b e z w e i f e l b a r e S p u r e n k l e i n e r e i s z e i t l i c h e r T a l g l e t s c h e r n a c h z u w e i s e n , u n d d i e 
S c h n e e g r e n z h ö h e e r r e c h n e t s i c h f ü r d a s W ü r m - M a x i m u m z u d e m e r s t a u n l i c h n i e d 
r i g e n W e r t v o n 6 9 0 m . D i e V e r f . m u ß t e n , u m z u so s i c h e r e n E r g e b n i s s e n z u g e l a n g e n , 
s i c h n e u e r , v e r f e i n e r t e r M e t h o d e n d e r U n t e r s u c h u n g b e d i e n e n . D i e v o n CAILLEUX u n d 
TRICART e n t w i c k e l t e B e s t i m m u n g d e s A b r u n d u n g s i n d e x d e r G e r o l l e e r g a b e b e n s o 
e i n d e u t i g e i n e S o n d e r s t e l l u n g d e s m o r ä n e n v e r d ä c h t i g e n T a l b o d e n s c h u t t e s i n d e n 
g e n a n n t e n T ä l e r n u n d g l e i c h z e i t i g k l a r e A b g r e n z u n g g e g e n S o l i f l u k t i o n s s c h u t t , w i e 
e i n e u n a b h ä n g i g v o n K . RICHTER, a b e r g l e i c h a r t i g d u r c h g e f ü h r t e U n t e r s u c h u n g d e r 
G e s t e i n s k o m p o n e n t e n e i n e d e u t l i c h e E i n r e g e l u n g i n d e r B e w e g u n g s r i c h t u n g e r g a b , 
d i e d e m S o l i f l u k t i o n s s c h u t t f e h l t . D i e s e B e o b a c h t u n g e n , z u s a m m e n m i t s i c h e r e n F e s t 
s t e l l u n g e n e r a t i s c h e r A b l a g e r u b g e n , b e s t ä t i g e n d i e D e u t u n g , d i e u n b e f a n g e n e B e o b 
a c h t u n g s c h o n f r ü h e r d e n s o a u f f ä l l i g e n t w i c k e l t e n W a l l m o r ä n e n i m O d e r t a l g e b e n 
m u ß t e , z u m a l s i c h d o r t a u c h g a n z d e u t l i c h e i n e A k k u m u l a t i o n s t e r r a s s e t a l a b w ä r t s 
a n s c h l i e ß t u n d e i n e z u n g e n b e c k e n a r t i g e T i e f l a g e u n d O f f e n h e i t d e s T a l b o d e n s o b e r 
h a l b d e s M o r ä n e n k ö r p e r s m i t d e n a n d e r e n G e b i l d e n z u s a m m e n e i n e s a u b e r e F o r m e n 
e i n h e i t e r g i b t , w i e s i e d u r c h S o l i f l u k t i o n n i e z u s t a n d e k o m m e n k ö n n t e . D i e s e h r s o r g 
f ä l t i g e B e w e i s f ü h r u n g d u r c h d i e Verf . , d u r c h z a h l r e i c h e K ä r t c h e n u n d D i a g r a m m e 
u n t e r s t ü t z t , g i b t d e n B e o b a c h t u n g e n i m H a r z g r u n d s ä t z l i c h e B e d e u t u n g f ü r d i e R e 
k o n s t r u k t i o n d e s l e t z t - u n d n a c h e i s z e i t l i c h e n K l i m a s i n M i t t e l e u r o p a . P e r i g l a z i a l z u 
d e u t e n d e G e l ä n d e f o r m e n i m E i n z u g s g e b i e t d e s O d e r g l e t s c h e r s k ö n n e n n u r n a c h 
d e m A b s c h m e l z e n d e s G l e t s c h e r s e n t s t a n d e n s e i n u n d w e r d e n d a h e r d e m K ä l t e r ü c k 
f a l l d e r J ü n g e r e n T u n d r e n z e i t z u g e s c h r i e b e n . D i e ä u ß e r s t e n M o r ä n e n l a g e n d a g e g e n 
s c h e i n e n d e m F r ü h g l a z i a l d e s W ü r m a n z u g e h ö r e n . I h n e n e n t s p r i c h t e i n e D e p r e s s i o n 
d e r S c h n e e g r e n z e u m m i n d e s t e n s 1 3 0 0 m . E i n e U n t e r s u c h u n g d e r ö s t l i c h e n H a r z t ä l e r 
w a r l e i d e r b i s h e r n i c h t m ö g l i c h ; s i e w ü r d e a b e r g e w i ß k e i n e g r u n d s ä t z l i c h e Ä n d e 
r u n g d e s b e d e u t u n g s v o l l e n N a c h w e i s e s e i n e r p l e i s t o z ä n e n E i g e n v e r g l e t s c h e r u n g d e s 
H a r z e s b r i n g e n . W o l f g a n g P a n z e r . 

C. Bericht über die Tätigkeit der Quartärvereinigung 
H a u p t v e r s a m m l u n g i n K r e f e l d v o m 9 .—12 . 10. 1952 

T r o t z d e r s p ä t e n J a h r e s z e i t h a t t e n s i c h a n n ä h e r n d 1 0 0 T e i l n e h m e r z u r H a u p t v e r 
s a m m l u n g 1 9 5 2 i n K r e f e l d e i n g e f u n d e n , d a r u n t e r e i n e g r ö ß e r e A n z a h l v o n h o l l ä n d i 
s c h e n Q u a r t ä r f o r s c h e r n . 

F o l g e n d e V o r t r ä g e w u r d e n a m 9 . u n d 1 0 . g e h a l t e n : 
1 . A . STEEGER: E i n f ü h r u n g i n d i e Q u a r t ä r g e o l o g i e d e s N i e d e r r h e i n g e b i e t e s . 
2 . G . HERBST U. R. WOLTERS: N e u e r e U n t e r s u c h u n g e n a n T o n v o r k o m m e n d e s l i n k e n 

N i e d e r r h e i n s . 
3 . F . FLORSCHÜTZ: D i e s t r a t i g r a p h i s c h e S t e l l u n g d e r T e g e l e n s c h i c h t e n . 
4 . S . MEYER: E i n e G r o b g e r ä t e k u l t u r a u s Q u a r z i t v o m l i n k e n N i e d e r r h e i n . 
5 . E . MÜCKENHAUSEN: D i e B ö d e n d e s N i e d e r r h e i n s . 
6 . C . HIJSZELER: N e u e A u s g r a b u n g e n i m S p ä t p a l ä o l i t h i k u m d e r N i e d e r l a n d e . 
7 . F . PREUL: D i e G e o l o g i e d e r F u n d s t ä t t e S a l z g i t t e r - L e b e n s t e d t (vg l . S . 1 4 9 ) . 
8 . A . KLEINSCHMIDT: D i e W i r b e l t i e r f u n d e d e r G r a b u n g L e b e n s t e d t ( v g l . S . 1 6 6 ) . 
9 . A . TODE: D i e p a l ä o l i t h i s c h e n F u n d e v o n L e b e n s t e d t (vg l . S . 1 9 2 ) . 
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1 0 . P . WOLDSTEDT: Z u r B e n e n n u n g d e r I n t e r g l a z i a l e u n d a n d e r e r U n t e r a b t e i l u n g e n 
d e s P l e i s t o z ä n s (vg l . S . 1 4 ) . 

1 1 . P . W . THOMSON: U b e r d i e G r e n z e n d e r A n w e n d u n g d e r P o l l e n a n a l y s e . 
1 2 . R . HALLIK: Z u r F e i n s t r a t i g r a p h i e d e s S a a l e - W e i c h s e l - I n t e r g l a z i a l s . 
1 3 . H . FREISING: A b l a g e r u n g e n a u s d e r v o r l e t z t e n W a r m z e i t d e s E i s z e i t a l t e r s b e i M ü h l 

a c k e r ( W ü r t t e m b e r g ) . 
1 4 . H . ARNOLD: Z u r D a t i e r u n g e i n e r F l u g s a n d d e c k e i m o b e r e n E m s g e b i e t . 
1 5 . E . SCHMID: S e d i m e n t a t i o n a n u r g e s c h i c h t l i c h e n F u n d s t e l l e n . 
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E i n e e i n t ä g i g e E x k u r s i o n a m 1 1 . O k t o b e r m a c h t e d a n n d i e T e i l n e h m e r m i t d e n 
w i c h t i g s t e n Q u a r t ä r p r o b l e m e n d e s N i e d e r r h e i n g e b i e t e s b e k a n n t . U n t e r F ü h r u n g d e r 
H e r r e n A . S t e e g e r , R . W o l t e r s u n d K . N a r r w u r d e z u n ä c h s t d i e l i n k s r h e i n i s c h e S t a u c h 
m o r ä n e , d a n n d a s G e b i e t d e s V i e r s e n e r H o r s t e s , s c h l i e ß l i c h d e r B r a c h t e r W a l d m i t d e n 
b e k a n n t e n R e u v e r - u n d T e g e l e n - S c h i c h t e n b e s u c h t . D e r R ü c k w e g f ü h r t e ü b e r d i e 
L ö ß a u f s c h l ü s s e ( m i t p a l ä o l i t h i s c h e n F u n d e n ) v o n R h e i n d a h l e n . 

E i n e w e i t e r e e i n t ä g i g e E x k u r s i o n u n t e r F ü h r u n g d e r H e r r e n R . D . C r o m m e l i n 
u n d G. C . M a a r l e v e l d f ü h r t e n a c h H o l l a n d i n d i e V e l u w e , w o e i n e R e i h e a u s g e z e i c h 
n e t e r A u f s c h l ü s s e d e n T e i l n e h m e r n e i n g u t e s B i l d b e s o n d e r s v o n d e n p e r i g l a z i a l e n 
E r s c h e i n u n g e n v e r m i t t e l t e . 

F ü r 1 9 5 3 i s t d i e H a u p t v e r s a m m l u n g i n S t u t t g a r t g e p l a n t , u n d z w a r w a h r s c h e i n l i c h 
v o m 1 8 . - — 2 1 . S e p t e m b e r . D i e s e r T e r m i n w u r d e g e w ä h l t m i t R ü c k s i c h t a u f d e n I n t e r 
n a t i o n a l e n Q u a r t ä r k o n g r e ß i n R o m u n d P i s a , d e s s e n N a c h e x k u r s i o n a m 1 5 . 9 . a b e n d s 
i n N i z z a e n d e t . P . W o l d s t e d t . 

Zusammensetzung von Vorstand und Beirat 
der Deutschen Quartärvereinigung im Jahre 1953 

Vorstand: 

C. TROLL - Bonn 

P. WOLDSTEDT - Bonn 

H. POSER - Braunschweig 

R. GRAHMANN - Koblenz 

K. RICHTER - Hannover 

1. V o r s i t z e n d e r 
2. V o r s i t z e n d e r u n d S c h r i f t l e i t e r d e s 

J a h r b u c h e s 

1. S c h r i f t f ü h r e r 

2. S c h r i f t f ü h r e r 

K a s s e n w a r t 

B e t r a t : 

A. DÜCKER - Kiel 
F. FLORSCHÜTZ - Velp ( G J , Niederlande 
H. GALLWITZ - Halle/Saale 
K. H. JAKOB-FRIESEN - Hannover 
J. KNAUER - München 
W. PANZER - Heidelberg 
A. STEEGER - Krefeld 
F. WEIDENBACH - Stuttgart 
O. WITTMANN - Lörrach 

U-l'/j; 



zur 5. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung 

(Deuqua) vom 18.—21. September in Stuttgart. 

17. 9. 1953 Anreise . Treffpunkt der Te i lnehmer ab 19 U h r in 
den Siechenstuben, Neues Schloß. 

Vort räge 

18. 9. 1953 Technische Hochschule (Seestr. 16), Hörsaal 104 
9.00—12.30 U h r 

14.30—18.00 U h r 

20.00 U h r Zusammenkunf t im Höhenpark 
Killesberg. 

19. 9. 1953 8.00—12.30 U h r Vorträge 
14.00—18.00 U h r Exkursion nach Bad Canns ta t t 

20.00 U h r Empfang der Abgeordneten 
durch die S t a d t S tu t tgar t . 

20. 9. 1953 7.30 Uhr Autobusexkurs ion Mühlacker 
bronn — Steinheim. 

Hei l -

21. 9. 1953 7.30 Uhr Autobusexkursion Aa len — Heidenheim 
— Loneta l . 

Genaueres P r o g r a m m wird M i t t e Juli versandt . Unterkunf t in 
Hotels oder Jugendherberge . Anmeldung von Vort rägen und 
Auskünfte bei Dr . Fr. Weidenbach, S tu t tgar t , Schützenstr . 4. 
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Das Holzmadenbuch 
V o n D r . B E R N H A R D H A U F F 

D i e s c h ö n s t e n V e r s t e i n e r u n g e n i m S c h i e f e r d e s S c h w a r z e n J u r a s . 
56 S e i t e n T e x t m i t 6 A b b . , 1 F o s s i l t a f e l s o w i e 80 K u n s t d r u c k t a f e l n . 

G a n z l e i n e n D M 8.75. 
A u s d e r F ü l l e d e r F o s s i l i e n s i n d d i e w e r t v o l l s t e n a u s g e w ä h l t u n d v o r z ü g l i c h 
w i e d e r g e g e b e n . — D i e s e N e u e r s c h e i n u n g i s t e i n e w e s e n t l i c h e B e r e i c h e r u n g d e r 

p a l a e o n t o l o g i s c h e n L i t e r a t u r . 

Die Bärenhöhle b e i Erpfingen 
V o n P r o f . D r . G E O R G W A G N E R u . a . 

32 S e i t e n T e x t u n d 16 T a f e l n a u f K u n s t d r u c k p a p i e r D M 1 . 2 0 . 
D e r w i s s e n s c h a f t l i c h e F ü h r e r d i e s e r n e u e n t d e c k t e n T r o p f s t e i n h ö h l e 

d e r S c h w ä b i s c h e n A l b . 

G E O R G W A G N E R : 

Rund um Hochifen und Gottesackergebiet 
116 S e i t e n m i t 41 K a r t e n u n d 141 L i c h t b i l d e r n a u f 80 K u n s t d r u c k t a f e l n 

G a n z l e i n e n g e b u n d e n D M 8.75 
. . . W i r N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r w i s s e n j a , d a ß e r s t d i e r i c h t i g e u n d t i e f e E r k e n n t 
n i s e i n e r L a n d s c h a f t i n i h r e m W e r d e n u n d S e i n , m i t a l l d e n b e l e b t e n W e s e n , d i e 
s i e b e v ö l k e r n , z u m r e c h t e n G e n u ß d i e s e r L a n d s c h a f t h i n f ü h r e n k a n n . M ö c h t e n 
recht v i e l e W a n d e r e r , d i e s i c h d i e h e r r l i c h e B e r g w e l t d e s A l l g ä u s g a n z e r s c h l i e ß e n 
w o l l e n , s i c h d e m S t u d i u m d i e s e s B u c h e s w i d m e n . 

N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e R u n d s c h a u H e f t 1/52. 

Einführung in d i e Erd- und Landschaftsgeschichte 
m i t b e s o n d e r e r B e r ü c k s i c h t i g u n g S ü d d e u t s c h l a n d s 

V o n U n i v . - P r o f e s s o r D r . G e o r g W a g n e r 
2 . v e r m e h r t e A u f l a g e 1950. G e s a m t u m f a n g : 664 S. T e x t m i t 565 B U d e r n u n d 
23 FossÜta f . s o w i e ü b , 400 P h o t o s a u f 200 K u n s t d r u c k t a f e l n . G a n z l e i n e n D M 36.— 
A u s g a b e i n 2 B ä n d e n D M 3 9 . — (d i e 200 K u n s t d r u c k t a f e l n s i n d l o s e i n s c h ö n e r 

R o h l e i n e n m a p p e ) . 
D i e s e s W e r k w i r d v o n a l l e n S e i t e n a l s d a s g e g e n w ä r t i g b e s t e E i n f ü h r u n g s b u c h 

i n d i e E r d - u n d L a n d s c h a f t s g e s c h i c h t e b e z e i c h n e t . 

„Die Lebewelt unserer Trias" 
v o n M a r t i n S c h m i d t 

3 0 2 S e i t e n m i t m e h r a l s 2300 Z e i c h n u n g e n d e s V e r f a s s e r s 
G a n z l e i n e n D M 11.70, N a c h t r a g s b a n d 1938 D M 5 .— 

„ D a s k l a s s i s c h e W e r k der T r i a s " 

AUS DER HEIMAT 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e M o n a t s s c h r i f t d e s d e u t s c h e n N a t u r k u n d e v e r e i n s 

steht im 61. Jahrgang und kostet «vierteljährlich nur DM J.— 
Sie erscheint seit 1950 wieder. 

A u s d e r H e i m a t i s t d i e Z e i t s c h r i f t d e s e r n s t e n N a t u r f r e u n d e s 
P r o b e h e f t e a u f W u n s c h ! 

Von den Wanderdünen d e r Kurischen Nehrung 
V o n P r o f . D r . G E O R G W A G N E R 

9 S e i t e n T e x t s o w i e 4 2 A b b i l d u n g e n a u f 24 K u n s t d r u c k t a f e l n . 

(S. H . v . A . d . H e i m a t 1953) D M 2 . — . 
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	Die Beziehung des Rehburger Stadiums südlich Ankum (Kr. Bersenbrück) zur saaleeiszeitlichen Grundmoräne
	Gletscherspuren des Venter- und Gurgler Tales (ötztaler Alpen, Nordtirol)
	Eiszeitlicher „Kissenboden" im südlichen Oberrheintal
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