
Boden Strukturen 
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V o n A . F r a n k e n , M i t t e l s c h u l r e k t o r i . R. , B r a c k w e d e . 

(Mit 21 Abbildungen) 

M a n s o l l d e n B o d e n vers tehn , auf d e m m a n täglich w a n d e r t . D a s 
fordert d ie L i e b e z u r angestammten oder e r w o r b e n e n H e i m a t . M e h r 
noch w e r d e n sich G ä r t n e r u n d L a n d w i r t e i m Gefühl i h r e r w i r t 
schaf t l ichen Abhängigkei t für i h n interessieren. E r s t recht muß sich 
der naturwissenschaf t l i ch u n d histor isch eingestel l te M e n s c h m i t 
F r a g e n beschäftigen, a n die er auf Schr i t t u n d T r i t t e r i n n e r t w i r d . 
F ü r sie a l l e dürf te eine nähere Beobachtung der zahlre ichen A u f 
schlüsse a m Südhang des T e u t o b u r g e r W a l d e s , der L a n d s c h a f t s 
f o r m u n g u n d die D u r c h f o r s c h u n g einer vorgeschicht l i chen S i e d l u n g 
bei B r a c k w e d e v o n besonderem W e r t se in . 

1. Bodenfließen. 

B e g i n n e n w i r m i t der B a u g r u b e Ecke B i e l e f e l d e r S t r a ß e / Lönker t . 
A b b . 1. S iehe auch F l i n A b b . 3. 

U n t e n rechts is t das a n se iner Oberfläche s t a r k m e r g e l i g v e r 
wi t te r te anstehende G e s t e i n des P l ä n e r K a l k e s s ichtbar. D u r c h d ie 
Diagonale v o n l i n k s u n t e n z ieht s ich e i n gestrei f ter S a n d k e i l , der 
sich w e i t e r l i n k s z u r Deckschicht e rwei ter t . E r ist v o n e inem re ich l i ch 
(ca. 50 %) m i t M e r g e l durchsetzten K a l k s c h o t t e r über lagert , dessen 
größere Stücke meist h a n g p a r a l l e l gerichtet s i n d . W i e k o m m t der 
S a n d zwischen die Plänerschichten? 

Ähnliche Beobachtungen k o n n t e n i n der B a u g r u b e B o d e l s c h w i n g h 
straße N r . 342 gemacht w e r d e n . H i e r l iegt eine ]4 m s tarke M e r g e l 
schicht m i t k l e i n e r e n K a l k s t e i n s p l i t t e r n zwischen Sandschichten 
eingebettet. D e r V o r g a n g der S c h i c h t b i l d u n g M e r g e l - K a l k s t e i n m u ß 
h ier w i e dor t s tat tgefunden haben, nachdem berei ts die A b l a g e r u n g 
des Sandes eingesetzt hatte. A n g e s i c h t s der A n r e i c h e r u n g a n M e r g e l 
u n d der S c h a r f k a n t i g k e i t des Geschiebes k a n n h i e r v o n G e r o l l e n icht 
gesprochen w e r d e n . G e r o l l e setzt die t ransport ierende Tät igkei t 
bewegten Wassers v o r a u s (Gewit ter regen , Sturzbäche, F lüsse , 
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Meeresbrandung) u n d ist , entsprechend seiner H ä r t e u n d B e a n 
spruchung, aus m e h r oder w e n i g e r abgerundeten S t e i n e n z u s a m m e n 
gesetzt. D i e s t a r k e N e i g u n g des Hanges deutet darauf h i n , daß die 
über oder i n d e m S a n d e eingebettete Schicht e i n m a l als Ganzes 
ta lwärts gerutscht se in m u ß . D i e B e d i n g u n g e n für d iesen oder 
e inen i n se iner W i r k u n g ähnlichen V o r g a n g w a r e n i n der b e g i n n e n 
den Nacheiszei t gegeben, w e n n i m F r ü h j a h r u n d S o m m e r die oberen 
Bodenschichten auf tauten , i h r Wasser aber n icht a n die h a r t 
gefrorenen t ie feren Schichten abgeben k o n n t e n . D e r schwere, breüge 
B o d e n geriet als F l i e ß e r d e — w i e K ä s e i n der W ä r m e — ins 
G l e i t e n , b i s er b e i schwachem N e i g u n g s w i n k e l des Hanges , h i e r über 
d e m Sande, z u r R u h e k a m . D i e berei ts begonnene A b l a g e r u n g des 
Sandes w u r d e fortgesetzt . 

A n g e r e g t d u r c h diese Beobachtungen möge m a n se in A u g e n m e r k 
auf d i e G e s t a l t u n g der Q u e r t ä l e r r i ch ten . A b g e s e h e n v o n d e m 
B i e l e f e l d e r P a ß , der sich w e g e n t ie fgre i fender Veränderungen d u r c h 
d ie A n l a g e v o n S t r a ß e n u n d Eisenbahngele i sen der B e u r t e i l u n g 
entzieht , s i n d d ie Quertä ler i m B e r e i c h B r a c k w e d e s a s y m m e 
t r i s c h , d . h . das Bachbett des Eiszeitbaches, der nach S c h w i n d e n 
des Dauer f ros tbodens oder auch i n f o l g e v o n K l i m a w e c h s e l aus
t rocknen mußte 1 ) , l iegt h i e r d e m W e s t h a n g des Berges n ä h e r als d e m 
Osthang . So is t das T r o c k e n t a l i n Schwarzes Gehölz i n die 
u n m i t t e l b a r e Nachbarschaf t des Frö lenberges gerückt . A u c h d e r 
W i n d f a n g ist i m gle ichen S i n n asymmetr i sch ver lager t , w i e d ie 
S t r a ß e anzeigt, die i m a l t e n Bachbett angelegt w u r d e . N i c h t anders 
verhält es s ich m i t den Bachbet ten a n der Rosenhöhe u n d i m 
Waterbörta l , w o es s ich längs d e r Haselnußhecke deutüch abhebt. D i e 
G l a z i a l g e o l o g e n führen d i e A s y m m e t r i e auf d i e unterschiedl iche 
B e s t r a h l u n g d e r S o n n e n - u n d Schattenseite d e r B e r g e zurück. D i e 
d e r Südsonne e x p o n i e r t e n Hänge tauten u n d weichten auf, der 
E r d b r e i setzte s ich über d e m gefrorenen U n t e r g r u n d ta lwär t s i n 
B e w e g u n g u n d drängte d e n B a c h auf die Gegenseite. S o m i t gehören 
Sonnensei te u n d F l a c h h a n g , Schattenseite u n d S t e i l h a n g nebst 
Bachbett z u s a m m e n . I m gegebenen F a l l w u r d e der Einfluß des 
Auf tauprozesses d u r c h d i e W i r k u n g der b lasenden, d u r c h k e i n e 
V e g e t a t i o n g e h e m m t e n Sandstürme vers tärkt . 

2. Decksand und Lokalmoräne. 

E i n i g e Schr i t te w e i t e r i n der R i c h t u n g z u m D o r f führ t e i n P f a d 
bergaufwärts a n das E n d e der Schulstraße. D e r N e u b a u M e n k h o f f , 
Schulstraße N r . 100, steht i n e iner B a u g r u b e , die i n mehrfacher 

') Der Bach des Waterbörtales versiegt, bevor er die Holter Straße erreicht hat. 
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B e z i e h u n g unsre B e a c h t u n g v e r d i e n t . S ie sei deshalb h i e r i m B i l d e 
( A b b . 2) wiedergegeben. 

D a s P r o f i l zeigt d i e b e r g w ä r t s gelegene W a n d u n g einer B a u g r u b e 
i n e t w a 170 m Meereshöhe. D i e Schichtenfolge v o n oben nach u n t e n 
rechts v o m S p a t e n i s t : 

a) 15 c m humoser S a n d , 
b) 15 c m l e h m i g e r S a n d nach u n t e n i n s a n d i g e n L e h m übergehend, 
c) 2 c m T o n , 
d) 45 c m regelloses Gemenge aus P lä ne r m e r ge l u n d -Schotter , 
e) 5 c m B r o n g n i a r t i - P l ä n e r , 
f) 7 c m w i e d), 
g) 25 c m G r a n u l a t e n - S e n o n - E m s c h e r 2 ) . 

D i e d a r i n e ingelager ten Felsklötze gehören, r e i n petrographisch 
beurte i l t , d e m M u s c h e l k a l k an . E i n andrer i n der Nähe, gleicher 
Härte , w a r aus k a l k i g v e r k i t t e t e n Bruchstücken zusammengesetzt 
u n d ents tammt somit d e m S e r p u l i t k o n g l o m e r a t . 

E i n geologisch buntes B i l d , das auch durch seine F a r b i g k e i t a u f 
fäl l t . D e r humose S a n d ist s c h w a r z g r a u , der l e h m i g e S a n d lößfarbig, 
der T o n s c h w a r z b r a u n , P länermerge l u n d - K a l k s t e i n g r a u , die 
Brongniar t i sch icht z iegelrot , der g laukoni t re iche Emscher graugrün, 
die Muschelkalkblöcke ros t ig gestreift . W i e schon das P h o t o verrät , 
wechseln d ie Schichten i n D i c k e u n d L a g e recht s tark . S o wächst die 
Brongniar t i sch icht e in ige Schr i t te nördlich auf 30 c m an, w ä h r e n d sie 
etwas südlich ganz verschwindet , b z w . s ich m i t d e m übrigen P l ä n e r 
vermischt . A u c h d i e Schär fe der A b g r e n z u n g is t verschieden. 
Während d i e oberen Schichten al lmählich i n e i n a n d e r übergehen, s i n d 
T o n u n d P l ä n e r haarscharf getrennt . H i n g e g e n is t w i e d e r u m die 
G r e n z e zwischen d e m g r a u e n u n d rötl ichen P l ä n e r v e r s c h w o m m e n . 
D e r obere R a n d des G r a n u l a t e n - S e n o n s hebt s i c h z w a r scharf ab, 
doch ist die Schicht d u r c h e ingedrungenes schweres Felsgeste in s tark 
gestört . 

N a c h dieser or ien t ie renden Übersicht i m e inze lnen : D a s V o r 
k o m m e n v o n B l e i c h s a n d verrä t nach L o t z e s Untersuchungen 3 ) k e i n 
geologisches A l t e r . I n d e m regenreichen Gebie t des T e u t o b u r g e r 
W a l d e s k a n n i m L a u f e v o n e in igen J a h r h u n d e r t e n d e r H u m u s i n 
Humussäure aufgelöst u n d m i t m i n e r a l i s c h e n B e s t a n d t e i l e n i n d ie 
T i e f e geführt w o r d e n sein, z u m a l es z u r B i l d u n g v o n O r t s t e i n nicht 
g e k o m m e n ist . Geologisch gesehen besteht d ie Möglichkeit , i n d e m 

2) Die Bodenanalyse verdankt der Verfasser der bereitwilligen Hilfe von 
Herrn Dr. Hiltermann, Amt für Bodenforschung in Hannover. 

3) F. Lotze, Das Alter der Dünen bei Mantinghausen an der oberen Lippe. In 
Natur und Heimat, 9. Jahrg. 3. Heft. Münster/W. 1949. 
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Sande e i n eiszei t l iches (Moräne) P r o d u k t z u sehen oder eine n a c h -
eiszeit l iche A b l a g e r u n g . G e g e n die erste V e r m u t u n g spr icht v o r a l l e m 
das F e h l e n nordischen Geschiebes a n dieser S t e l l e u n d die Tatsache, 
daß die Sandschicht, z u s a m m e n m i t der Tonschicht , auch d a v o n d e m 
L i e g e n d e n scharf getrennt b le ibt , w o m a n b e i S törung der ursprüng
l i chen L a g e V e r m i s c h u n g der Schichten e r w a r t e n darf . D a m i t ist die 
Möglichkeit des V o r k o m m e n s v o n Moränesanden a n a n d r e r S te l le i m 
Gebirge 4 ) nicht ausgeschlossen. 

I m H i n b l i c k auf den 3. T e i l des Ber ichtes erscheint es schon h i e r 
n o t w e n d i g , s ich ü b e r die H e r k u n f t v o n S a n d u n d T o n k l a r z u se in . 
Bezüglich des Sandes bietet e i n m a l die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r 
suchung u n d s o d a n n eine kar tographische A u f n a h m e des V o r 
k o m m e n s i n den B e r g e n M i t t e l z u r B e a n t w o r t u n g d e r F r a g e . 

N a c h d e n u m f a n g r e i c h e n U n t e r s u c h u n g e n v o n C a i l l e u x k a n n 
das M i k r o s k o p entscheiden, ob es s i c h u m F l u g s a n d , u m F l u ß - oder 
Meeressand oder u m S a n d handel t , der a n O r t u n d Ste l le d u r c h 
V e r w i t t e r u n g hervorgegangen ist. U n t e r d e r W i r k u n g des W i n d 
transportes n i m m t das S a n d k o r n r u n d e F o r m u n d mattes A u s s e h n 
an. I n der T a t is t der S a n d a n d e n Südhängen der B r a c k w e d e r B e r g e 
recht f e i n . Korngrößen v o n 0,2 m m s i n d die R e g e l u n d ze igen r u n d 
l iche F o r m e n . G a n z sel ten s i n d Korngrößen über 0,5 m m . D a s 
V o r k o m m e n des Sandes w i r d d e u t l i c h d u r c h d ie H e i d e k r a u t 
vegetat ion i l l u s t r i e r t . S ie zeigt, daß der S a n d i n den Längs tä le rn 
u n d a n den Osthängen der Berge , also i m W i n d s c h a t t e n der häuf igen 
W e s t - u n d Südwestwinde l i e g e n gebl ieben ist . V e r g l . A b b . 3. 

B e m e r k e n s w e r t s i n d d i e S te l len , w o der S a n d i n solcher Mäch
t i g k e i t abgelagert w u r d e , daß er z u B a u z w e c k e n V e r w e n d i m g f a n d . 
N o r m a l e r w e i s e f i n d e n solche S a n d v e r w e h u n g e n heutzutage nicht 
m e h r statt, w e i l W u r z e l w e r k u n d V e g e t a t i o n s k l e i d den Z u g r i f f des 
W i n d e s v e r h i n d e r n . W o aber gepflügter A c k e r b o d e n b e i F e h l e n v o n 
Windschutzheck en ausgeblasen w i r d , d a können auch jetzt noch 
S a n d w o l k e n den H i m m e l v e r f i n s t e r n u n d i n k u r z e r Z e i t meterhohe 
Schichten ab lagern . D i e Sande der B e r g e ents tammen somit e i n e r 
Z e i t , a ls w e d e r H e i d e noch W ä l d e r d i e W i n d e a u f f i n g e n , doch E i s 
u n d Schnee ke ine Dauerersche inungen m e h r w a r e n , der Nacheiszei t . 

D i e F r a g e nach der H e r k u n f t des Tones ist s c h w i e r i g e r z u 
b e a n t w o r t e n . Z w e i f e l l o s s i n d die großen, s t a r k m i t nord ischem 
M a t e r i a l durchsetzten u n d dem G e b i r g e südlich vorge lager ten 
T o n b ä n k e der Z i e g e l e i e n Moränen d e r Haupte isze i t . D a s Gle iche g i l t 
v o n d e n Toneinschlüssen der Loka lmoräne a m F u ß e des T e u t o b u r g e r 

4) Beispielsweise der weiße, grobe Sand in der nordischen Geröllschicht unter 
dem Flugsand des Eggetals. 
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Waldes 5 ) . Dagegen läßt s ich das v o n d e m Tone der m e h r oder 
w e n i g e r dünnen Deckschicht ü b e r d e m P l ä n e r nicht behaupten. I n 
d e m gesamten Beobachtungsgebiet oberhalb der Schuls traße (1 k m ) 
ist w e d e r e ine V e r m e n g u n g m i t der F r o s t - V e r w i t t e r u n g s r i n d e des 
P läners 6 ) noch m i t d e m Moräneschutt des M e r g e l s festzustel len. 
V i e l m e h r is t er v o m M e r g e l , b z w . K a l k s t e i n scharf getrennt . F e r n e r 
feh l t es h ier , sowei t d i e Beobachtungen reichen, a n j e d e m nordischen 
M a t e r i a l 7 ) . Se ine V e r t e i l u n g ist a u f f a l l e n d gleichmäßig: an den örtlich 
höheren S t e i l e n ungefähr 1 c m s tark , an d e n t ie feren der g le ichen 
Höhenlage i n der Nachbarschaf t b is z u 5 c m , i n d e n Löchern bis z u 
40 c m u n d m e h r . A l l e diese Beobachtungen w e i s e n darauf h i n , daß 
der H a n g t o n oberhalb d e r Schuls traße i n i h r e m nördlichen T e i l b i s 
z u m W i t t e n b r i n k nicht a l s Bes tandte i l der Moräne aufgefaßt w e r d e n 
k a n n , s o n d e r n i n B e z i e h u n g z u d e n Löchern gebracht w e r d e n muß, a n 
d e r e n Ausfül lung er m e h r oder w e n i g e r bete i l ig t is t . 

H i e r d u r c h g e w i n n e n die A n s c h a u u n g e n R a u m , w o n a c h der T o n 
entweder d u r c h Entschlämmung des Sandes v o n oben nach u n t e n 
g e w a n d e r t oder d u r c h E n t k a l k u n g des P l ä n e r s v o n der G r e n z 
schicht aus nach u n t e n „ g e w a c h s e n " ist ( infolge chemischer 
V e r w i t t e r u n g ) oder aus der Gletschertrübe hervorgegangen ist . D i e 
E n t s c h e i d u n g darüber müssen w i r i m w e i t e r n d e n Beobachtungen 
überlassen. 

D o c h k e h r e n w i r z u r B e t r a c h t u n g u n s r e r B a u g r u b e zurück. A n 
der M e r g e l - u n d Schotterschicht fäl l t i h r e s tarke Zermürbung auf. 
O b e n überwiegt der M e r g e l , i n d e m n u r k l e i n e kant ige P l ä n e r -
steinchen eingebettet s i n d , u n t e n das G e s t e i n m i t S tücken v o n 
10—15 c m . E s is t b e m e r k e n s w e r t , daß d e r i m g r a u e n P l ä n e r e inge
lagerte röt l iche P l ä n e r s t ä r k e r abgerol l t ist . N a c h der Härte des 
Geste ins z u u r t e i l e n , w ä r e eher das G e g e n t e i l z u e r w a r t e n . H i e r dar f 
m a n w o h l auf e inen längeren T r a n s p o r t w e g schließen. Derse lbe führt 
v o n der nächstgelegenen anstehenden B r o n g n i a r t i s c h i c h t — sie 
gehört d e m u n t e r n T u r o n a n u n d hegt i n L u f t l i n i e ca. 100 m n o r d 
östl ich auf flachem Bergsat te l , über d ie K u p p e des Lönker tberges . 
A u f e ine größere E n t f e r n u n g w e i s e n d i e vermutüchen S e r p u l i t -
konglomerate , die i n der Nähe des Quel lenhofes i n B e t h e l anstehn 
u n d die Muschelkalkblöcke (Promenade) h i n . J e d e n f a l l s handel t es 

5) So in der Baugrube Pallatzky am Lönkert , wo er zusammen mit Serpulit-
konglomerat vorkommt. 

e) Oberhalb des südlichen unausgebauten Teiles der Schulstraße sind dunkler 
Lehm und die oberen Steine des Schotters miteinander vermengt. 

') Das nordische Material scheint in der Südkette des Gebirges nur durch die 
Pässe und Quertäler gewandert zu sein. 
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sich, u m eine Moräne, deren M a t e r i a l d e r näheren u n d w e i t e r e n 
U m g e b u n g entstammt, also u m eine ausgesprochene Lokalmoräne , 
d ie das G e b i r g e t e i l w e i s e überquer t hat. 

Ihre Bes tandte i le w u r d e n dabei je nach L ä n g e des Weges u n d 
Här te zer r ieben , m i t e i n a n d e r v e r m e n g t u n d verknete t , so daß d i e 
gröberen u n t e r n S tücke eine gewisse Sch ichtung aufweisen . I m 
Gegensatz z u dieser L o k a l m o r ä n e dürfte das M a t e r i a l des Emscher 
M e r g e l s auf p r i m ä r e r L a g e r s t ä t t e l iegen. D i e Oberflächenstörung u n d 
d i e E i n l a g e r u n g grober B löcke i s t d u r c h die ger inge Fes t igke i t dieser 
Schicht erklär t . S te l l enweise ist der Emscher M e r g e l v o n 0,5 c m 
s t a r k e n Ka lkspatbändern durchsetzt , i n deren U m g e b u n g das g l a u -
k o n i t h a l t i g e M a t e r i a l angerostet is t . 100 m w e i t e r südlich t r a t e n b e i 
K a n a l i s a t i o n s a r b e i t e n n u r noch e inze lne B r o c k e n der Schicht zutage. 
Dagegen w u r d e serpul i t isches M a t e r i a l i n e iner späteren, w e i t e r 
u n t e r h a l b a m Lönker t gelegenen B a u g r u b e i n größerer M e n g e 
ge funden . 

Rechts oben i n A b b . 2 ragen 2 d u n k l e s t r u k t u r l o s e Schatten i n 
d i e Moräne h i n e i n . H a n d e l t es s ich u m „Tote iskei le" , w i e m a n sie 
z u w e i l e n u n d größer i n B a u g r u b e n t ie ferer L a g e n a n t r i f f t , ent
s tanden durch das A b s c h m e l z e n v o n zurückgebl iebenem Toteis i n der 
Würmzei t u n d Ausfül lung des H o h l r a u m e s v o n oben? O d e r is t es eine 
I n j e k t i o n des Fe insandes d u r c h Frostschub? O d e r h a b e n w i r es m i t 
e iner E r s c h e i n u n g des Fl ießbodens z u tun? 

D i e i m W i n t e r 1951/52 ausgehobene B a u g r u b e des N a c h b a r 
grundstückes (Schulstraße 102) legt d ie letzte A n n a h m e nahe 
( A b b . 18). D a s P r o f i l re icht b i s z u r Lamarcki-Moräneschicht a n der 
U n t e r k a n t e der B a u g r u b e u n d hat s o m i t Ähnlichkeit m i t d e m P r o f i l 
der A b b . 2 8 ) . D e r wesent l i che U n t e r s c h i e d besteht i n d e m V o r 
k o m m e n v o n d r e i 2—3 c m s t a r k e n , h a n g p a r a l l e l e n Sandst re i fen 
(durch P f e i l e m a r k i e r t ) i n n e r h a l b des P l ä n e r M e r g e l s 9 ) . D a z w i s c h e n 
e inige gleichgerichtete S a n d l i n s e n v o n ger inger A u s d e h n u n g . A u c h 
die Deckschichten s i n d gestört . T e i l s is t d ie n o r m a l e r w e i s e auf der 
M o r ä n e l iegende Tonschicht nicht v o r h a n d e n , te i ls l iegt sie auf e i n e m 
Sandst re i fen , oder es wechse ln pappdünne L a g e n v o n T o n u n d S a n d . 
A m R a n d e des T r i c h t e r s s i n d solche L a g e n m i t e i n a n d e r verknete t . I m 
S a n d e v e r e i n z e l t e Merge lnes ter . A l l e E r s c h e i n u n g e n w e i s e n auf 
F l ießerde h i n , d ie h i e r i n ger ingerer Mächtigkeit als a n der t ie f 
gelegenen B i e l e f e l d e r S t r a ß e auf t r i t t . 

s) Weiter bergwärts kommt auch Granulaten-Senon-Emscher zum Vorschein. 
') Wie 1 m tief in den Mergel reichende verkohlte Wurzelreste bezeugen, 

ist die Störung der Schichten nicht der vorübergehenden Kultivierung in 
den ersten Nachkriegsjahren zuzuschreiben. 
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3. Tontöpfe. 

W i r w o l l e n diese B a u g r u b e nicht ver lassen , ohne e r s t m a l i g m i t 
B o d e n s t r u k t u r e n Bekanntschaf t gemacht z u haben , d i e u n s i m 
w e i t e r n beschäft igen s o l l e n . A b b . 18 zeigte n u r e inen m i t F l ießerde 
angefül l ten konischen T r i c h t e r . A b b . 19 b r i n g t i h n a n seiner t iefsten 
S te l le i n V e r b i n d u n g m i t e iner z y l i n d r i s c h e n Aushöhlung i m M e r g e l , 
die b i s 1 m t ie f i n d i e S o h l e d e r B a u g r u b e hineinstößt . S ie hat k r e i s 
förmigen Querschni t t m i t ca. 40 c m Durchmesser . I h r R a n d i s t m i t 
T o n ausgekle idet (Tontopf) , das Innere m i t l e h m i g e m g e l b e n S a n d 
ausgefüllt . D i e besondere B e d e u t u n g des V o r k o m m e n s hegt i n der 
Möglichkeit e iner annähernden geologischen Z e i t b e s t i m m u n g . D i e 
M o r ä n e m u ß v o r d e r E n t s t e h u n g der röhrenförmigen V e r t i e f u n g 
dagewesen se in , diese v o r oder nach B e g i n n des Bodenf l ießens . S o m i t 
gehört sie geologisch der a b k l i n g e n d e n Saaleeiszeit an. N o c h e ine 
a n d r e B e z i e h u n g dieser eigentümlichen B o d e n s t r u k t u r w i r d v o n d e r 
B a u g r u b e aufgedeckt. A b b . 20 zeigt eine R i n n e i m Mergelschot ter 
u n t e r h a l b des Decksandes, d ie auf die B e r g k u p p e gerichtet ist u n d 
also den W e g des größten Gefäl les n i m m t . D u r c h L o t e n m i t einer 
s p i t z e n Eisenstange l ießen s i c h i n i h r auf 10 m langer Strecke 
5 meter t ie fe Löcher nachweisen. Solche B o d e n v e r f o r m u n g e n s i n d 
h i e r außerordentl ich zahlre ich . I n der B a u g r u b e des le tzten Hauses 
a n der Schulstraße 104 ( A b b . 15), k o n n t e n a n der H i n t e r - u n d e i n e r 
S e i t e n w a n d z u s a m m e n 20 i m Schni t t gezählt w e r d e n . W i r b e f i n d e n 
uns i n u n m i t t e l b a r e r Nachbarschaf t der „Gletschertöpfe" , d ie 
P r o f . C . P u l s i m 4. Jahresber icht des N a t u r w . V e r e i n s für B i e l e f e l d 1 0 ) 
beschrieben hat . A u c h d e m V e r f a s s e r w a r 1942 e i n ganzer Schwärm 
solcher V e r t i e f u n g e n b e i m D u r c h r i g o l e n seines G a r t e n s a n der S c h u l 
s t raße 94 a n e i n e m S t e i l h a n g aufgefa l len . A b b . 4 g i b t e i n B e i s p i e l 
aus der B a u g r u b e „Auf der Siegenegge" N r . 9. D e r B e s i t z e r F ischer 
a n d e r Schulstraße 54 nutzte s ie i n s e i n e m G a r t e n für d i e B o d e n 
verbesserung aus. V o n besonderer B e d e u t u n g ist das V o r k o m m e n 
„ A m W i t t e n b r i n k " N r . 23. S ie s i n d demnach a m Südhang des 
T e u t o b u r g e r W a l d e s i m B r a c k w e d e r G e b i e t eine durchaus häuf ige 
E r s c h e i n u n g , w e s h a l b eine n ä h e r e Beschäft igung m i t i h n e n ange
zeigt is t . 

D ies u m so m e h r , als b i s l a n g die M e i n u n g e n über E n t s t e h u n g 
u n d W e s e n auseinander g ingen. P r o f . P u l s , der eine ebenso z u -

10) Dr. C. Puls, Gletschertöpfe bei Bielefeld. 4. Bericht des Naturw. Vereins 
für Bielefeld. 1922. S. 28 f. Auch Klebelsberg (Handbuch der Gletscher
kunde und Glazialgeologie 1948 S. 376 f) besehreibt ein Vorkommen im 
Rhätikon (Hauptdolomit), das sich in mancher Beziehung mit dem hiesigen 
deckt. 
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t re f fende w i e k u r z e Beschre ibung ü b e r s ie veröffent l ichte , hä l t sie 
für Gletschertöpfe, b z w . Strudel löcher . E r t e i l t diese A u f f a s s u n g 
m i t K e i l h a k . A n d e r e g l a u b e n i n i h n e n das Resul ta t l ang leb iger 
Wasser fä l le z u e r k e n n e n . D r . Hütermann, d e m a l l e rd ings n u r 
Beschre ibung u n d A b b . 4 vorge legen hatte, w a r der M e i n u n g , daß 
es s ich u m sogenannte F r o s t k e i l e oder u m arktische B o d e n s t r u k t u r e n 
(Brodeltöpfe) handle . B ö d e n haben, w i e O r g a n i s m e n , schwache 
S t e l l e n . E s w ä r e durchaus d e n k b a r , daß i n S o m m e r m o n a t e n nach der 
Haupte isze i t W a s s e r a d e r n b is z u m Fros tboden i n die T i e f e g e d r u n g e n 
u n d i m W i n t e r g e f r o r e n wären. E i n dauerndes M e r k m a l besteht oft 
i m A b b i e g e n der Randschichten oder, den Umständen entsprechend, 
i n der B i l d u n g v o n Scherf lächen 1 1 ) . Brodel töpfe s i n d nach H i l t e r 
m a n n „eine häuf ige E r s c h e i n u n g i m Randgebiete der V e r e i s u n g e n 
u n d hängen m i t d e m D a u e r f r o s t b o d e n zusammen, der während d e r 
E isze i t i m V o r l a n d e entwicke l t w a r . Diese B i l d u n g e n s i n d oft m i t 
d e m v o n oben k o m m e n d e n M a t e r i a l verschiedener A r t angefül l t " . 
M e s t w e r d t u n d andere Geo logen führen die t r ichterförmigen V e r 
t i e f u n g e n i m T u r o n u n d C e n o m a n auf e ine d o l i n e n a r t i g e 
A u f l ö s u n g d e s K a l k e s zurück 1 2 ) . W i e d e r v o n a n d r e r Se i te 
w u r d e der G e d a n k e ausgesprochen, es könnten geologische R e l i k t e 
der E ichenzei t se in . S t a r k e P f a h l w u r z e l n hät ten das G e s t e i n benagt 
u n d auseinander gedrängt . A n s ich erscheinen a l le A u f f a s s u n g e n v o n 
e iner gewissen B e r e c h t i g i m g . Welche v o n i h n e n Recht hat , k a n n n u r 
die a r c h ä o l o g i s c h e M e t h o d e m i t Beachtung a l l e r Umstände 
entscheiden, d . h . die schichtenweise A b t r a g u n g , H e r a u s m o d e l l i e r u n g 
der Einzeltöpfe nebst i h r e r U m g e b u n g , Fes t s te l lung des Z u s a m m e n 
hanges i n n e r h a l b eines Lochsystems u n d der G e s t a l t u n g der 
Gesteinsoberfläche. D i e V o r b e r e i t u n g e n z u d e m B a u der Häuser 
A m W i t t e n b r i n k N r . 23 u n d Schuls traße N r . 102 boten d a z u eine w i l l 
k o m m e n e Gelegenhei t . H i e r b e i s o l l zuerst e i n V e r t r e t e r der S t r u d e l -
lochtheorie die F ü h r u n g übernehmen, nachher w i r d der A n h ä n g e r 
der D o l i n e n t h e o r i e z u W o r t k o m m e n . B e i d e A n s c h a u u n g e n w e r d e n 
grundsätzlich v o n der u n m i t t e l b a r e n Beobachtung ausgehen. D e r 
Leser s o l l d a d u r c h i n d i e L a g e versetzt w e r d e n , e ine eigene E n t 
scheidung z u t r e f f e n . 

B e g i n n e n w i r m i t d e m S e z i e r e n eines E inze l topfes v o m W i t t e n 
b r i n k . W i e A b b . 4. 

» ) A. Dücker, Uber die Entstehung von Frostspalten. Schriften des Naturw. 
Vereins für Schlesw.-Holst. Bd. X X V 1951 S. 58—«4. 

, 2) A . Mestwerdt, Erläuterungen der Geol. Karte, Blatt Brackwede, der Preuß. 
Geol. Landesanstalt Berlin, 1926, S. 15. 
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Der Einzeltopf. 

W i e i n B i l d 2 b e w a h r t eine kümmerl iche Pf lanzendecke m i t s tark 
d u r c h w u r z e l t e m H u m u s b o d e n d e n d a r u n t e r l i egenden B l e i c h s a n d v o r 
w e i t e r e n V e r w e h u n g e n . A u c h h i e r geht der F l u g s a n d l a n g s a m i n 
s a n d i g e n L e h m über . D a r u n t e r hebt s i c h d e u t l i c h die d u n k e l b r a u n e 
Tonschicht v o n der V e r w i t t e r u n g s r i n d e des oberen T u r o n s ab, so daß 
m a n besser als i n B i l d 2 d i e z y l i n d r i s c h e n u n d tr ichterförmigen V e r 
t i e f u n g e n i n d e m hegenden G e s t e i n e r k e n n e n k a n n . Dasselbe ist i n 
se iner Oberfläche v o n merge l iger Beschaffenheit . D i e Randste ine des 
T r i c h t e r s s i n d zermürbt . M a n k a n n sie a n der d e m T r i c h t e r zuge
w a n d t e n R a n d k a n t e le icht 3 m m tief r i t z e n , doch is t die Rückseite 
schar fkant iger u n d här ter . D e r d u n k l e T o n hegt a l lerwärts d e m 
Felsgeste in a n u n d umschließt m a n t e l a r t i g den L e h m , w i e dieser d e n 
S a n d k e r n . D u r c h V e r w i t t e r u n g des K a l k s t e i n s ist eine dünne M e r g e l 
haut entstanden, d ie a n d e m T o n h a f t e n b le ibt . B e i m B e t u p f e n m i t 
Sa lzsäure braust s ie auf. I m übrigen ist der T o n , w i e e s h i e r 
s e i n e r H e r k u n f t e n t s p r i c h t , a u f f a l l e n d k a l k f r e i . A u c h 
außerhalb der Töpfe schiebt s ich, w i e d e u t l i c h z u sehen ist , überal l 
die w e n i g e c m s t a r k e Tonlage z w i s c h e n K a l k s t e i n u n d S a n d . D a s 
untere D r i t t e l des Topfes ist tonreicher . H i e r i s t seine F a r b e noch 
s c h w a r z - g r a u , w ä h r e n d s ie nach oben z u , w o Sauerstoff- u n d k o h l e n 
säurehalt iges Regenwasser Z u t r i t t hat , i n d u n k l e s B r a u n übergeht . 
D a s E i s e n des Tones ist verroste t 1 8 ) . Z u m V e r g l e i c h z i e h e n w i r e inen 
k l e i n e r e n Topf , ca. 40 c m tief, h e r a n . A b b . 5. Seine reiche Tonfül lung 
ließ n u r e inen k l e i n e n , h e l l e n L e h m k e i l z u . D e r S a n d k e g e l fehl t . D e r 
d u n k l e T o n i s t v o n e i n e r a u f f a l l e n d bröckligen Beschaffenheit . D i e 
s t a r k e n Nachtfröste der Jahreswende 1950 brachten das W a s s e r des 
Tones z u m G e f r i e r e n . Z w i s c h e n d e n E r d k r u m e n u n d d e m R a n d 
gestein ents tand feines Nadele i s . D e r freigelegte T o p f würde se inen 
Inha l t ent leert haben , w e n n nicht e i n dichtes F a s e r w u r z e l s y s t e m die 
E r d k r u m e n zusammengeha l ten hät te . D i e Beobachtungen mögen 
zeigen, daß d i e W u r z e l - u n d Brode l topfhypothese nicht ganz aus der 
L u f t g e g r i f f e n s i n d . 

D e r benachbarte T o p f ( A b b . 6) ist größer : L ä n g e b is z u m oberen 
G e s t e i n s r a n d 1,30 m , Durchmesser 0,30 m . D i e über lagernde S a n d 
schicht (1 m) ist abgetragen. Besondere B e a c h t u n g v e r d i e n t die 
Tatsache, daß der T o n m a n t e l der rechten Seite m i t d e m zugehörigen 
G e s t e i n überhängt . 

'*) Abgesehen vom Bleichsand, ist Eisen im Sand, Pläner, Kalk, Mergel und 
Ton enthalten. Nur in der oberflächennahen sauren Zone verrostet das 
Eisen, an den tieferen basischen Schichten bleibt es unverändert . 
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Schon h i e r drängt s ich d ie F r a g e auf, w i e u n t e r solchen U m 
ständen d i e r e l a t i v e L a g e v o n T o n u n d S a n d erha l ten b l i e b . W e n n 
beide v o m W i n d e abgelagert w u r d e n , müßten entweder d ie T ö p f e 
m i t Tons taub angefül l t u n d d a n n v o m S a n d zugedeckt w o r d e n se in 
oder es m ü ß t e s ich, w i e außerhalb der T r i c h t e r , e i n a l lmähl icher 
Übergang v o m T o n z u m S a n d v o n u n t e n nach oben v o l l z o g e n h a b e n . 
Be ides i s t n icht d e r F a l l . Ebenso versagt d ie p h y s i k a l i s c h e D e u t u n g 
eines h y d r o g e n e n U r s p r u n g s . W e n n m a n S a n d u n d T o n aus e i n e m 
T r i c h t e r n i m m t u n d zerre ib t , a l s d a n n m i t Wasser schüttel t u n d z u r 
R u h e k o m m e n läßt , setzt s i c h z u unters t der schwere S a n d u n d 
darüber der T o n ab. A n d e m Resul ta t ändert s ich nichts , auch w e n n 
m a n d i e größere Schwebefähigkei t des Tones u n d die R e i b u n g des 
bewegten Wassers a n d e n W a n d u n g e n i n Betracht z ieht . D a h i n 
gehende V e r s u c h e f a l l e n stets negat iv aus. D i e s e Tatsachen be las ten 
die meis ten b i sher igen H y p o t h e s e n — ausgenommen die D o h n e n 
theorie — m i t e iner s c h w e r e n H y p o t h e k . G e g e n diese aber f a l l e n h i e r 
fo lgende Tatsachen i n s G e w i c h t : I n Übere inst immung m i t der sonst 
beobachteten V e r w i t t e r u n g des P l ä n e r - K a l k e s müßte als wesent 
l i c h e r B e s t a n d t e i l M e r g e l , z u m mindes ten m e r g e l i g e r T o n i n 
Übergang z u r e i n e m T o n zurückbleiben. Stat t dessen s i n d die R a n d 
steine n u r bis z u e iner g e r i n g e n T i e f e v o n m e r g e l i g e r Beschaffenhei t 
u n d auf d e m T o n k l e b t n u r e i n dünnes Mergelhäutchen. I m übrigen 
ist er a u f f a l l e n d k a l k f r e i . N o c h w e n i g e r läßt s i ch d ie M e n g e der 
Tonfül lung b e i m a n c h e n beobachteten Töpfen m i t d e m prozentua l 
schwachen T o n g e h a l t des K a l k e s (ca. 20 %) i n E i n k l a n g b r i n g e n . 
Außerdem v a r i i e r t die D i c k e des T o n m a n t e l s außerordentl ich. 
V e r g l . A b b . 6 u n d 15. E n d l i c h se i d a r a n er inner t , daß i m T o n des W i t 
t e n b r i n k - V o r k o m m e n s v o r w i e g e n d F o r a m i n i f e r e n des U n t e r a l b i e n 
enthal ten s i n d , w a s auf e inen exogenen U r s p r u n g h i n w e i s t . S c h w e r 
verständlich w ä r e n auch die s ichtbaren S p u r e n d e r mechanischen 
Tät igkei t bewegten Wassers , auf die w i r noch zurückkommen w e r d e n . 

F ü r die B e u r t e i l u n g der Töpfe is t f e rner d ie Beschaffenhei t der 
W a n d u n g v o n B e d e u t u n g . Insbesondere bedar f es der Fes ts te l lung , 
ob die ursprüngliche L a g e der Randste ine e rha l ten gebl ieben ist . 
D e s h a l b w u r d e der T o p f der A b b . 6 ausgeräumt u n d i n B i l d 7 fest
gehal ten. M a n w i r d die ursprüngliche L a g e r u n g der Wandste ine 
trotz des Schlagschattens n icht v e r k e n n e n . S tre ichen u n d F a l l e n des 
Geste ins s i n d unverändert . E i n A b b i e g e n der Randschicht nach oben 
oder unten , w i e es b e i E i s k e i l b i l d u n g i m Löss oder a n v e r t i k a l e n E i s 
adern ge funden w i r d , hat nicht s ta t tgefunden. Dagegen haben sich 
a l le Ste ine der R u n d u n g des Topfes m e h r oder w e n i g e r (unten 
w e n i g e r als oben) angepaßt . M a n c h e v o n i h n e n s i n d z u r S i c h e l f o r m 
ausgefeilt , w o b e i die k o n k a v e Sei te d e m T o p f i n n e r n z u g e w a n d t ist , 
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der Außenrand aber se ine schar fen u n d h a r t e n K a n t e n b e h a l t e n hat. 
V e r g l . A b b . 8. D i e ger ingere Veränderung des Gesteins i n der T ie fe 
e r k l ä r t s ich m i t d e r A b n a h m e d e r erodierenden K r a f t des bewegten 
Wassers . D e r abgebi ldete T o p f ist i m Querschni t t k r e i s r u n d ( A b b . 9), 
andere dagegen i n R i c h t u n g z u r B e r g k u p p e i n d ie L ä n g e gezogen. 
D i e W a n d u n g des Topfes s ieht v o n d e n H u m u s r e s t e n v e r w e s t e r 
W u r z e l n schwärzlich aus. B e k a n n t l i c h z iehen s ich die P f l a n z e n 
w u r z e l n d a h i n , w o sie die meiste N a h r u n g a n Wasser , Nährsalzen 
u n d K a l k f inden . D a s V o r k o m m e n v o n C a i n d e n A s c h e n b e s t a n d 
te i len besonders v o n k a l k l i e b e n d e n P f l a n z e n dürfte e in B e w e i s für 
d i e nagende Tät igke i t der S a u g w u r z e l n a m K a l k g e s t e i n se in . A u c h 
der V e r l a u f lebender S t r a u c h w u r z e l n i n der Grenzschicht zwischen 
T o n u n d M e r g e l i n d e n Töpfen der Schulstraße m a g als B e l e g h i e r 
für dienen. N i c h t s aber deutet darauf h i n , daß s t a r k e P f a h l w u r z e l n 
die L a g e des umgebenden Geste ins i r g e n d w i e beeinflußt hätten. D i e 
v o m Eise geglät tete Gesteinsoberfläche weis t auch k e i n e S p u r e n 
herausgebrodel ten Geste ins auf . 

Benachbarte Töpfe. 

A b b . 10 zeigt, v o n oben gesehen, die B e z i e h u n g z u e i n e m be
nachbarten T o p f . I n der R i c h t u n g der weißen P f e i l e is t Wasser aus 
d e m k l e i n e n oberen i n das größere L o c h geflossen u n d hat d ie S e i t e n 
w a n d u n g ausgekolkt . D a s B i l d e r i n n e r t a n d e n Mäander lauf eines 
u n b e g r a d i g t e n Baches. W o s tärkeres Gefä l l e herrscht , entspricht der 
Über lauf e i n e m begradigten B a c h . M i t zunehmender W u c h t des 
strömenden (fallenden) Wassers v e r t i e f t s ich d ie Abflußrinne, d ie 
i h r e n Z u s t r o m v o n oben hat . E s w ä r e z u e r w a r t e n , daß d i e innere , 
bergseit ige W a n d u n g des Topfes i n der Ver längerung der R i n n e n 
sohle läge 1 4 ) . D e m ist aber nicht so. W i e d i e P r ü f u n g m i t d e m L o t e 
ausweist , s tehen d i e W a n d u n g e n fast a l l e r Töpfe senkrecht . E s muß 
also b e i d e r A u s b o h r u n g der Löcher noch eine s tärkere K r a f t v o n 
oben m i t g e w i r k t haben. D e r i m Verhäl tn is z u r Tondecke i n der U m 
gebung reichl iche Tongehal t we is t darauf h i n , daß diese K r a f t v o n 
S c h m e l z w a s s e r n ausging, die v o n d e r Gletscheroberfläche den S taub 
als Gletschertrübe mit führten u n d zugle i ch m i t körnigem E i s d i e 
W a n d u n g bearbei teten. N a c h d e m Gesetz des Kräf tepara l le logramms 
v e r e i n i g t e n s ich R i n n s a l u n d W a s s e r f a l l z u e i n e m steilschräg v o n 
oben w i r k e n d e n S t r o m , der w i e e in Sandstrahlgebläse i m S t r u d e l 
das Fe lsgeste in bearbeitete. E i n e e inzelne T o p f w a n d u n g verrä t die 

14) Eine solche Wasserfallvertiefung konnte in der Baugrube des Altersheimes 
vor dem Rosenberg freigelegt werden. 
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schraubenförmige S t römung. W i r h a b e n es v e r m u t l i c h m i t S t r u d e l 
löchern z u t u n . M a h l s t e i n e w u r d e n bisher n icht ge funden. 

W i e s i n d a l s d a n n die w a n n e n f ö r m i g e n L ö c h e r z u er 
klären? A b b . 11 g ib t d a r a u f e ine befr iedigende A n t w o r t . D i e b e i d e n 
i m m i t t e l b a r benachbarten Löcher rechts w a r e n i m B e g r i f f , s i ch i n 
eine W a n n e z u v e r w a n d e l n . Z w i s c h e n i h n e n w a r noch eine leichte 
Kalkste inbrücke e r h a l t e n , während sie d a r u n t e r k o m m u n i z i e r t e n . 
Diese Beobachtung n i m m t S t e l l u n g gegen die W a s s e r f a l l 
t h e o r i e . V o n der Oberfläche des Eises d u r c h die E i s s p a l t e n s t ü r 
zende B ä c h e w i r k e n b o h r e n d , Wasser fä l le w a n d e r n b e k a n n t l i c h 
rückwärts u n d z e r s ä g e n das Geste in . S i e erk lären w o h l t iefe 
R i n n e n , doch k e i n e dicht ane inander gere ihten Strudellöcher, noch 
w e n i g e r Brücken . I n a n d e r e n F ä l l e n dehnt s ich der Querschni t t des 
Topfes i n R i c h t u n g des s trömenden Wassers aus, d e m W a s s e r f a l l 
fo lgend, d e r i m m e r t ie fer i n s Gletschereis e inschnit t . 

Ein System v o n Strudellöchern? 

W e n n d i e b i s h e r i g e n Überlegungen s t i m m e n , müssen die T o n 
töpfe i n R e i h e geschaltet, d u r c h R i n n e n v e r b u n d e n d e m s tärks ten 
Gefäl le des Hanges fo lgen u n d also i n R i c h t u n g auf d i e B e r g k u p p e 
or ient ie r t se in . B i l d 12 bestät igt w i e F i g . 20 d i e V e r m u t u n g . E s 
handel t s i ch u m e i n dre i re ih iges Lochsys tem, das nach u n t e n h i n 
k o n v e r g i e r t u n d s ich dort , w i e d ie Nachprüfung ergab, i n e i n e m 1 m 
bre i ten u n d t ie fen L o c h vere in ig t . D i e K u p p e i m H i n t e r g r u n d v e r 
deckt d e n s t i l lge legten K a l k s t e i n b r u c h . V o n oben gesehen ( A b b . 13) 
t reten R i n n e n b i l d u n g u n d K o n v e r g e n z noch deut l icher h e r v o r . M a n 
k a n n sogar z w i s c h e n d e n R e i h e n v o n L o c h z u L o c h e inigermaßen 
p a r a l l e l e L i n i e n z iehen. R e i h e n u n d L i n i e n deuten auf e i n ge lände
bedingtes zusammenhängendes S y s t e m h i n . D i e eigentl iche Ursache 
deckt A b b . 14 auf. S i e zeigt den oberen T e i l des s - förmigen K n i c k e s 
i m B e r g h a n g , der w e i t e r u n t e n m e h r flachschräg ver läuf t . D i e s e r 
K n i c k w a r d u r c h d e n F l u g s a n d verdeckt w o r d e n . D a s ü b e r d e n 
nackten F e l s z iehende Gletschereis w a r ü b e r d e m S t e i l h a n g Z u g 
kräf ten , w e i t e r u n t e r h a l b Druckkräf ten ausgesetzt. So m u ß t e ü b e r 
d e m ersten W e n d e p u n k t d e r H a n g k u r v e e i n S p a l t v o n oben, über 
d e m z w e i t e n e i n S p a l t v o n u n t e n aufreißen. I n W i r k l i c h k e i t w i r d 
— je nach den B o d e n - u n d Eisverhältnissen — die Zerklüf tung noch 
weiter gegangen se in . D i e verschiedenen ü b e r d e m E i s l a u f e n d e n 
Rinnsa le w u r d e n i n n e r h a l b des Spal tes d u r c h die E i s k a n t e n zer te i l t 
u n d k o l k t e n re ihenweise Strudel löcher aus. D o c h k a n n s ich die 
Phantas ie auch die sukzess ive E n t s t e h u n g des Sys tems ausmalen . 
A u f j eden F a l l bahnte s ich e i n B r u c h t e i l des Wassers unter d e m E i s 
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seinen W e g , da der F r o s t b e d e n selber wasserundurchlässig w a r . D e r 
größere T e i l floß oberha lb ab u n d bete i l igte s ich a n d e r B i l d u n g des 
nächsten Strudel loches . 

M a n weiß, daß Gletscher hunder te M e t e r mächtig s e i n können. 
Doch sol l te m a n sich über die Höhe der Eisdecke i n d e n B r a c k w e d e r 
B e r g e n k e i n e über t r iebene V o r s t e l l u n g machen. D a s V o r k o m m e n v o n 
nordischen Geschieben „auf der S iegenegge" i n ca . 200 m Höhe i s t 
h ier die Mindesthöhe der Gletschersohle . M i t großer W a h r s c h e i n 
l ichkei t h a t der Gletscher d i e L o k a l m o r ä n e a n der Schuls t raße ü b e r 
den 210 m hohen L ö n k e r t b e r g ver frachtet . A n d r e r s e i t s is t a n d e m 
F e h l e n v o n Geschieben festgestellt , daß Höhen v o n 300 m auch v o n 
Oberf lächenmoränen nicht erre icht w o r d e n s i n d . Se lbs t S p a l t e n v o n 
50 m T i e f e s i n d nicht z u e r w a r t e n . B r ü c h e i m E i s v o n solcher D i c k e 
enden b l i n d , b e v o r s ie den B o d e n erreicht haben . N u r i n verhäl tn is 
mäßig dünnen G l e t s c h e r n u n d a m R a n d e gelangen s ie auf d e n 
G r u n d . I m m e r h i n m u ß die E isdecke so s t a r k gewesen se in , d a ß d e r 
tosende Gle tscherbach 1—2 m t iefe Löcher i n d e m anstehenden F e l s 
gestein als unvergängl iche N a r b e n zurücklassen konnte . 

V e r f o l g t m a n d i e R e i h e der Tontöpfe ta lwärts , d a n n w e r d e n 
i h r e Abstände größer , die Löcher flacher. M a n k o m m t aus d e r 
S t rudel lochzone heraus u n d fo lg t d e m B e t t eines Gletscherbaches m i t 
Wasserfäl len v o n g e r i n g e r W i r k u n g . A u c h nach d e m B e r g e z u n e h 
m e n sie, s o w e i t das festgestellt w e r d e n konnte , a n Z a h l u n d Größe 
ab. V e r e i n i g t m a n d i e Beobachtungen i n der B a u g r u b e Schulstraße 
102 ( A b b . 20) m i t d e n Fes ts te l lungen i m G a r t e n Schulstraße 94 u n d 
a m W i t t e n b r i n k 23 ( A b b . 12), so e r k e n n t m a n e i n s t r a h l e n f ö r 
m i g e s S y s t e m v o n R i n n e n , d i e v o n der B e r g k u p p e aus das Wasser 
u n t e r h a l b d e r Gletschersohle auf kürzestem W e g e z u T a l förderten, 
i n n e r h a l b dieser R i n n e n , m a n c h m a l dicht aufe inander fo lgend, z u 
w e i l e n i n Abständen b is z u 5 m , Strudel löcher . Q u e r u n d schräg v e r 
laufende flache R i n n e n v e r b i n d e n das r a d i a l e R i n n e n s y s t e m m i t 
e inze lnen Löchern ger ingerer T i e f e z u e i n e m N e t z m i t verschieden 
w e i t e n M a s c h e n . W e n n m a n w i l l , k a n n m a n d a r i n d i e R e l i k t e der 
w a n d e r n d e n B r u c h z o n e des s terbenden Gletschers sehen. 

D i e E n t s t e h u n g der Topffüllung. 

E s drängt s ich aber erneut d i e F r a g e auf, w i e be i der T u r b u l e n z 
der B e w e g u n g i m T o p f s ich T o n , L e h m u n d S a n d i n der gleichen 
A n o r d n u n g absetzen k o n n t e n , w i e außerhalb des Topfes . Während 
der E n t s t e h u n g k o n n t e sich i n d e n Löchern außer T o n überhaupt 
nichts absetzen, w e i l d i e v o r h a n d e n e Schneedecke den Sennesand 
fernhie l t . H i n t e r h e r ge f ror i h r Wasser z u E i s , das v o m F l u g s a n d der 
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h e r a n n a h e n d e n Würmzei t bedeckt, n u r l a n g s a m schmolz . I n j e d e m 
F r ü h j a h r taute der Decksand auf, i n j e d e m H e r b s t f r o r er w i e d e r 
v o n oben z u , b is der D a u e r f r o s t i n der T i e f e e n t w i c h e n w a r . D a s 
gestaute Wasser der oberen Schichten v e r w a n d e l t e sie i n F l ießerde , 
die d u r c h eigene S c h w e r e u n d unter d e m s t a r k e n D r u c k des w i n t e r 
l i chen Fros tbodens v o n oben i n d i e f r e i w e r d e n d e n Löcher gepreßt 
w u r d e n . M i t S c h w i n d e n des Toteises g i n g der Prozeß z u E n d e . E s 
handel t s i ch u m e inen geologisch l a n g s a m e n V o r g a n g , i n se iner W i r 
k u n g ähnlich der A r b e i t e iner N u d e l m a s c h i n e . W i e eine i n T e i g ge
drückte F a u s t diesen se i t l i ch hochpreßt, so w i r k t e der schwere S a n d 
auf den zurückgebliebenen T o n b r e i . A l s E n d r e s u l t a t e rha l ten w i r d i e 
b e k a n n t e n E r s c h e i n u n g e n v o n B i l d 4—6. Diese E r k l ä r u n g schließt 
nicht aus, daß e i n B r u c h t e i l des Tones zwischen d e n Sandkörnchen 
d u r c h f i l t r i e r t w u r d e , w i e j a auch die k l e i n e n spezifisch le ichteren 
Wassermoleküle d u r c h d i e P o r e n des Sandes w a n d e r n . A u f f a l l e n d 
is t j edenfa l l s d ie s tarke E n t t o n u n g des S a n d k e r n s größerer Töpfe . 
Durchschlämmen des Tones u n d S c h w e r d r u c k des Sandes s i n d v o n 
entgegengesetzter W i r k u n g u n d führen z u e i n e m Gle i chgewichts 
zustand, der i n der L e h m z o n e des S trudel loches se inen A u s d r u c k 
gefunden hat . 

Die Tontöpfe vom Standpunkt der Dolinentheorie. 

D i e G e o l o g i e is t noch w e n i g e r als andere Wissenschaften v o r 
dramat i schen Überraschungen gesichert. M i t ob igen Fes ts te l lungen 
u n d Schlußfolgerungen i s t z w a r der Höhepunkt der U n t e r s u c h u n g e n 
erreicht , doch nicht v o n s c h w e r w i e g e n d e n B e d e n k e n befre i t . E s s i n d 
fo lgende : 1. I n den Strudel löchern w u r d e n w e d e r M a h l s t e i n e noch 
K n o c h e n gefunden. 2. Gegenüber d e n üblichen Gletschertöpfen s i n d 
sie verhäl tnismäßig k l e i n . 3. D a s h i e r n o r m a l e Verhä l tn is v o n 
Durchmesser u n d T i e f e (40 c m : 120 cm) ist a u f f a l l e n d , sonst s i n d sie 
verhäl tnismäßig bre i ter . 4. D i e schraubenförmige A u s m o d e l l i e r u n g 
des „Strudel loches" w u r d e n u r i n e i n e m e inz igen F a l l e r w i e s e n . 
5. D i e T o n v e r s c h a l u n g is t z w a r v o n verschiedener S t ä r k e , aber m o r 
phologisch gleichmäßiger u n d übereinst immender a ls es nach obiger 
D e u t u n g z u e r w a r t e n ist . 

E s b le ib t d e n w e i t e r n Beobachtungen u n d Über legungen ü b e r 
lassen, ob s ich das D r a m a z u r P e r e p t i e entwicke l t . A u f j eden F a l l 
recht fer t igen d ie B e d e n k e n , die mikropaläontologischen B e s t i m m u n 
gen eines dünnschaligen M a n t e l s u n d einer noch dünneren Tondecke 
i n B a u g r u b e Schulstraße 102, sowie eine genauere U n t e r s u c h u n g der 
S t r u k t u r e n i n der dor t igen Lokalmoräne . „Könnte es s ich n i c h t " , 
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so f ragt P r o f . L o t z e (Münster) 1 5 ) , „um einfache K a r s t e r s e h e m u n g e n 
handeln? G a n z ähnliche B i l d u n g e n k e n n t m a n z . B . i m G i p s des 
Südharzes oder i n d e m P l ä n e r k a l k des Haars t ranges . D u r c h die a l l 
mähliche Auflösung des K a l k e s d u r c h einsickerndes N i e d e r s c h l a g 
wasser entsteht al lmählich eine V e r t i e f u n g , d ie sich m i t l e h m i g -
ton igen Rückständen der Auflösung fül l t u n d l a n g s a m z u e iner 
schlauchförmigen Schlotte w i r d . " Während die mikropaläontologische 
U n t e r s u c h u n g des Tones a m W i t t e n b r i n k anscheinend eine solche 
D e u t u n g nicht zuläßt, fä l l t s ie h i e r i m S i n n e der D o l i n e n t h e o r i e 
pos i t iv aus 1 6 ) . S o w o h l d ie Tondecke des M e r g e l s a ls auch der S c h a l e n 
t o n der Töpfe enth ie l ten i n i h r e n Schlämmrückständen neben 
D i l u v i u m zahlre iche F o r a m i n i f e r e n aus der höheren O b e r k r e i d e , ca . 
E m s c h e r - U n t e r s e n o n , des T e u t o b u r g e r w a l d - G e b i e t e s . Z u der gle ichen 
A u f f a s s u n g k a m die B e o b a c h t u n g eines geologischen Z u f a l l s . I n der 
neuen B a u g r u b e w a r d e r berei ts e rwähnte Brongniar t ip läner 1 7 ) , 
d u r c h seine ziegelrote F a r b e gekennzeichnet , a n m e h r e r e n S t e l l e n 
v o n „Strudel löchern" durchbrochen. A u f f a l l e n d e r w e i s e hatte d e r 
T o p f t o n i n u n m i t t e l b a r e r Nachbarschaf t d ie gleiche F a r b e . D i e S a l z 
säureprobe e r w i e s d i e U m w a n d l u n g des r o t e n M e r g e l s i n roten T o n . 
B e i d e B e f u n d e sprechen h i e r für den e n d o g e n e n C h a r a k t e r des 
M a n t e l - u n d Deckentones, m i t a n d e r n W o r t e n : der T o n des Topfes 
ents tammt seiner u n m i t t e l b a r e n U m g e b u n g u n d ist aus d e m M o r ä n e 
k a l k entstanden, o b w o h l die G r e n z e zwischen K a l k u n d T o n so i r r e 
führend scharf ist. W i e ist das möglich? 

A u c h h i e r w e i s e n zufäll ige Beobachtungen den W e g . A u f d e m 
gegenüberl iegenden Grundstück u n t e r h a l b der S t r a ß e w u r d e v o r 
e i n i g e n J a h r e n b e i a n d a u e r n d e m F r ü h j a h r s r e g e n eine s t a r k e Q u e l l e 
beobachtet, d i e nach e i n i g e n T a g e n w i e d e r versiegte . Z w e i f e l l o s 
w u r d e sie v o n e inem G r u n d w a s s e r g e r i n n s e l gespeist, das 
oberha lb der unausgebauten S t r a ß e d u r c h d i e wasserb indende T o n -
u n d Merge lschicht n icht schnel l g e n u g v e r s i c k e r n konnte . A l l e R i n 
n e n u n d i n R e i h e geschalteten Löcher ha t ten s ich bis z u r Sät t igung 
m i t G r u n d w a s s e r gefüll t . S ie g l ichen e i n e m S y s t e m v o n S i c k e r g r u b e n , 
w i e s ie b e i den Häusern a m B e r g e üblich s i n d . D a k e i n Abflußkanal 
v o r h a n d e n u n d selbst die dicke Sandschicht u n t e r h a l b der S t r a ß e 
nicht m e h r aufnahmefähig w a r , ents tand die Q u e l l e . D i e F u n k t i o n 
dieser S i c k e r t ö p f e ( w i r z iehen diese B e z e i c h n u n g d e m nichts 
sagenden A u s d r u c k Schlotte vor) geht über d i e A u f g a b e d e r S i c k e r -

15) brieflich. 
18) Auch diese Untersuchung ist Herrn Dr. Hiltermann zu verdanken. 
17) Schichtstärke ca. 20 cm. Darin eingebettet einige merkwürdige Konglo

merate aus rotem und grauem Pläner . 
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g r u b e n h i n a u s ; sie g le ichen i h n e n i n p h y s i k a l i s c h e r H i n s i c h t . D i e 
schematische A b b . 21 macht das d e u t l i c h . D a s v o m B e r g e her über 
d ie Tondecke laufende G e r i n n s e l fül l t k a s k a d e n a r t i g nacheinander 
d ie k l e i n e r e n u n d größeren Sickertöpfe, w o b e i z u w e i l e n d e r A u s l a u f 
des höheren z u m E i n l a u f des benachbarten t i e f e r n w i r d . D i e B e 
anspruchung der T ö p f e r ichtet s i ch nach d e r M e n g e des a n f a l l e n d e n 
Regens u n d seiner A n s a m m l u n g i m G r u n d w a s s e r . I n d e r Nähe des 
B e r g g i p f e l s ist s ie noch g e r i n g . D o r t g ib t es deshalb n u r k l e i n e 
S ickertöpfe u n d schwach ausgeprägte R i n n e n (d). D a s überschüssige 
Regenwasser läuft , w e i l es b e i der dünnschichtigen K r u m e nicht 
schne l l v e r s i c k e r n k a n n , größtentei ls oberflächlich ab, w i e m a n b e i 
G e w i t t e r r e g e n i m m e r festste l len k a n n . E r s t i n Meereshöhe v o n 170 
b i s 185 m s i n d d ie l o k a l e n B o d e n b e d i n g u n g e n günstig für d i e E n t 
s tehung eines w i r k s a m e n G e r i n n s e l s . U n t e r h a l b dieser Höhenzone 
w i r d die Deckschicht so s tark , daß sie sämtl iche G e r i n n s e l i n n o r 
males G r u n d w a s s e r v e r w a n d e l t . W i r h a b e n i n A n a l o g i e z u e i n e m 
Gletscher e i n hoch gelegenes N ä h r g e b i e t u n d e i n t ie fer gelege
nes Z e h r g e b i e t . B e s t i m m e n d für die L a g e des (von der B e r g 
spitze aus gesehen) r a d i a l e n u n d ne tzar t igen G r u n d w a s s e r g e r i n n s e l s 
is t d ie ausreichende Größe des Nährgebietes u n d eine Deckschicht, 
d i e v e r m u t l i c h n icht ü b e r 2 m hinausgehen darf . 

B e i n o r m a l e n Regengüssen w e r d e n , w i e aus der schematischen 
D a r s t e l l u n g A b b . 21 ers icht l ich, nicht a l l e S i c k e r g r u b e n gefüllt . D e r 
wasserb indende T o n der Decke u n d der Mänte l v e r h i n d e r t das 
schnel le V e r s i c k e r n . D a s G e r i n n s e l fä l l t v o n oben meis t z e n t r a l i n 
das S a n d - T o n f i l t e r u n d verbre i te t s ich dort z e n t r i f u g a l . ( A b b . 21 i.) 
N u r ausnahmsweise t r i f f t es t a n g e n t i a l d e n R a n d des Topfes u n d 
k a n n d a n n d i e W i r k u n g eines f a l l e n d e n Gletscherbaches vortäuschen. 
D a s dichte W u r z e l w e r k des Tones garant ie r t eine gewisse D u r c h 
lässigkeit , d i e i m W i n t e r i m Fros tbere i ch d u r c h Spal tenfros t , i m 
S o m m e r gelegent l ich d u r c h E i n t r o c k n e n vers tärkt w i r d . D a b e i w e r 
den d i e lösenden Bestandte i le des Regenwassers (Kohlensäure, p h o s 
phor ige S ä u r e , sa lpetr ige S ä u r e z u s a m m e n m i t Humussäure) jedes
m a l filtriert, b i s d i e le tz ten K a l k b e s t a n d t e i l e des M a n t e l s aufgelöst 
s i n d . E r s t h i n t e r h e r beg innt d i e chemische E r o s i o n des M e r g e l s b z w . 
K a l k s t e i n s . H i e r sei auf d i e B e s c h r e i b u n g d e r Randste ine v e r w i e s e n . 
V o n w e n i g e n Ausnahmefä l len abgesehen, is t d ie V e r w i t t e r u n g w e n i 
ger eine mechanische als e ine chemische, w i e s ich d u r c h H ä r t e 
v e r g l e i c h d e r A u ß e n - u n d I n n e n k a n t e n le icht feststel len läßt . S i e 
führt z u e i n e m m i k r o s k o p i s c h e n Abblä t te rn des K a l k e s . D a s ent 
k a l k t e „Mergelhäutchen" w i r d d u r c h e i n neues ersetzt . Während die 
Tonschicht geologisch l a n g s a m wächst, w i r d der K a l k v e r z e h r t . D e r 
beständige u n d b e i D u r c h f e u c h t u n g u n d F r o s t vers tärkte D r u c k v o n 
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oben h a l t e n d e n T o p f stets gefül l t . I n e i n e m F a l l e w u r d e a m G r u n d 
eines S ickertopfes e i n b l i n d e r H o h l r a u m gefunden, der auch als 
R i n n s a l - R u d i m e n t aufgefaßt w e r d e n k a n n . 

W i e der T o n m a n t e l so i s t auch d ie F o r m u n d Größe des S i c k e r 
topfes d u r c h d i e A r t d e r E n t s t e h u n g bedingt . D i e häufig n u r u n v o l l 
s tändige Wasser führung des S ickertopfes b e w i r k t , daß d ie u n t e r n 
P a r t i e n bedeutend länger u n t e r der W i r k u n g des Regenwassers 
s tehen als d i e oberen. D i e senkrechte K o m p o n e n t e der chemischen 
E r o s i o n über t r i f f t deshalb d ie wagerechte. Tatsächlich is t selbst i m 
H o c h s o m m e r d e r T o n i m T o p f b o d e n feucht b is naß . Merkwürdig ist 
die t r ichter förmige E r w e i t e r u n g der oberflächennahen Sickertöpfe 
des Moränegebietes . H i e r entspricht d i e W e i t e der oberen Öffnung 
ungefähr der T i e f e des Topfes ( A b b . 21 f). D i e A b b i l d u n g zeigt e inen 
solchen T r i c h t e r i m Längsschnit t . D i e S o h l e des Ansa t z e s l iegt u n 
gefähr 0,5 m u n t e r h a l b der Erdoberfläche, also i m n o r m a l e n F r o s t 
bereich. M a n k a n n s ich vors te l l en , daß h i e r d e r T o n i m W i n t e r d u r c h 
Nadele i s , i m S o m m e r d u r c h A u s t r o c k n e n i m m e r w i e d e r aufgerissen 
u n d seine U m g e b u n g i n v e r s t ä r k t e m Maße d e r chemischen V e r 
w i t t e r u n g zugängig gemacht w i r d . D i e V e r d i c k u n g des M a n t e l s a n 
dieser S te l l e läßt k a u m eine andere D e u t u n g z u , z u m a l frostsicher 
gelegene Sickertöpfe derar t ige E r w e i t e r u n g e n nicht aufweisen . A u c h 
h i e r ist e rwar tungsgemäß d i e T o n m e n g e e twa Vs d e r gesamten F ü l 
l u n g . D i e absolute Meereshöhe ist für das V o r k o m m e n d e r S i c k e r 
töpfe n icht wesent l i ch . W o d i e Deckschicht auf flachem Hangrücken 
n u r l a n g s a m z u n i m m t , t r i f f t m a n sie noch be i 160 m Meereshöhe i n 
1 m T i e f e v e r e i n z e l t an . B a u g r u b e Schuls traße 63. A m prägnantesten 
s i n d sie i n d e m g l a t t e n anstehenden K a l k g e s t e i n ausgebildet . I m 
Moräneschotter b e d i n g e n die verschiedenen l o k a l e n Verhäl tn isse des 
U n t e r g r u n d e s eine s t a r k e Var iabi l i tä t i n Größe u n d F o r m . N e b e n 
z y l i n d r i s c h e n sieht m a n zugespitzte , w u r z e l a r t i g v e r z w e i g t e , k o n k a v e 
u n d k o n v e x e Sickertöpfe . S te i lhänge begünst igen d u r c h B i l d u n g v o n 
G r u n d w a s s e r g e r i n n s e l d i e A n l a g e v o n dichten K o l o n i e n . Stehendes 
G r u n d w a s s e r dagegen h e m m t d i e chemische V e r w i t t e r u n g u n d v e r 
h i n d e r t d ie D i f f e r e n z i e r u n g d e r senkrechten u n d wagerechten V e r 
w i t t e r u n g s k o m p o n e n t e n . 

E i n e E i n z e l b e o b a c h t u n g w i r f t L i c h t auf das A n f a n g s s t a d i u m des 
Sickertopfes . I n d e r Oberflächenschicht des M e r g e l s f a n d s ich e ine 
faustgroße m i t T o n ausgefül l te V e r t i e f u n g ( A b b . 21 e). K o l l o i d a l e 
Böden s i n d außerordentl ich wasseraufnahmefäh ig 1 8 ) u n d können d a 
d u r c h i h r V o l u m e n u m 22 % erhöhen. A n d e n k a l t e n , doch sonnigen 
De zember t agen 1951 w a r e n nacheinander Fros t , A u f t a u e n u n d 

18) H . Steche, Beiträge zur Frage der Kulturböden. 1933. 
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w i e d e r F r o s t darüber gegangen. A u s d e m Tonstöpsel w a r scheinbar 
reines E i s gequol len u n d es hatte s ich d a r u n t e r i m Moräneschotter 
e i n 30 c m langer E i s z a p f e n entwicke l t , der das T i e f e n w a c h s t u m der 
Schlotte vorbere i te t . A u c h k l e i n e Wasser fä l le des G r u n d w a s s e r 
ger innsels können die Ursache neuer S ickertöpfe w e r d e n . A u f j eden 
F a l l h a b e n s ich E n t s t e h u n g u n d E n t w i c k l u n g bis i n die G e g e n w a r t 
fortgesetzt, so daß s ie a n prädest inierten S t e l l e n i n großer Z a h l u n d 
a l l en S t a d i e n a n z u t r e f f e n s i n d ( A b b . 15). 

H i e r besteht die G e f a h r , v o n e i n e m E x t r e m ins andere z u f a l l e n . 
E i n A n t e i l der Gletscher d e r Saaleeiszeit a n der E n t s t e h u n g der 
S icker töpfe b le ib t erha l ten . O h n e die Glät tung a n der Oberfläche des 
anstehenden Geste ins u n d der Moräne w ä r e es w a h r s c h e i n l i c h z u r 
R i n n e n b i l d u n g n icht g e k o m m e n . D a s Regenwasser w ä r e a l sdann, w i e 
es nach d e m B e i s p i e l u n d Z e u g n i s der B a u g r u b e n i m südlichen T e i l 
der Schuls traße der F a l l ist , en tweder i n der groben u n d d u r c h 
lässigen Oberflächenschicht vers i cker t oder als n o r m a l e s G r u n d 
wasser ta labwär ts gezogen. Ob d i e R i n n e n b i l d u n g auf subglaz ia le 
Gletscherbäche oder auf postglazia le R e g e n - u n d Schneewasser 
zurückzuführen s i n d , b le ibe dahingeste l l t . D i e A n s a m m l u n g v o n 
exogenem T o n a m W i t t e n b r i n k spr icht dort für i h r e g l a z i a l e E n t 
s tehung. Z u r B i l d u n g des T o n m a n t e l s u n d der Tondecke k o n n t e es 
a l l e r d i n g s erst k o m m e n , nachdem der S a n d der Würmzei t s ich 
schützend auf die B e r g e gelegt hatte u n d v o n e iner V e g e t a t i o n fest
gehal ten w u r d e . O h n e i h n wäre der V e r w i t t e r u n g s t o n f o r t g e 
s c h w e m m t w o r d e n u n d vollständige V e r k a r s t u n g eingetreten. 

N a c h d e m der S t r u k t u r b o d e n a m Südhange des T e u t o b u r g e r 
W a l d e s v o n z w e i verschiedenen S t a n d p u n k t e n aus behandel t w o r d e n 
ist , dürfte es d e m L e s e r n icht schwer g e w o r d e n sein, s i ch für e inen 
zü entscheiden. S i e gehören i n das G e b i e t der K a r s t e r s c h e i n u n g e n 
i m wei tes ten S i n n e , unterscheiden s ich aber v o n d e n n o r m a l e n (des 
Kars tgebirges) dadurch , daß d i e ganze Oberfläche d a n k des D e c k 
sandes d e n V e r w i t t e r u n g s t o n festgehalten u n d d e m Pf lanzenwuchs 
z u r Verfügung gestellt hat. I h r V o r k o m m e n a m T e u t o b u r g e r W a l d 
hat den besonderen V o r z u g , e inen E i n b l i c k i n E n t s t e h u n g u n d A u f 
b a u z u gewähren, ohne e ine Reise nach A l a s k a u n t e r n e h m e n z u 
müssen 1 9 ) . 

W o aber d i e Sanddecke über d e m G e s t e i n i n f o l g e A b h o l z e n s 
u n d Ents tubbens d u r c h anhal tende Gewittergüsse ent fernt w u r d e , 
beg innt das A b s t e r b e n des S t r u k t u r b o d e n s . M i t der Abspülung der 
Tondecke fängt d i e n o r m a l e V e r k a r s t u n g an . Nacktes Fe lsgeste in 

19) Taber, Perennially frozen ground in Alaska. Bull , of the Geol. Soc. of 
America 54. New York 1943. 
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m i t erdgefüll ten Löchern w e r d e n w i e i n d e n Mit te lmeer ländern das 
E n d z i e l se in . M a n k a n n sie n icht rückgängig machen, doch w o h l v e r 
h i n d e r n . D i e beschleunigte A n l a g e v o n Windschutzhecken a m W a l d 
rande, w o sie noch fehlen , könnten das H e r b s t l a u b v o r d e m V e r 
w e h e n schützen u n d d a m i t den B e r g b o d e n v o r A b w a s c h e n ret ten, 
den E r o s i o n s t o n e rha l ten u n d d a m i t die E n t w i c k l u n g v o n w e i t e r e m 
M u t t e r b o d e n fördern. Möge dieser W i n k e i n B e i s p i e l dafür w e r d e n , 
w i e anscheinend belanglose wissenschaft l iche A n g e l e g e n h e i t e n v o n 
eminent prakt i scher B e d e u t u n g w e r d e n können. 

A u f f a l l e n d is t d i e übere inst immende T i e f e der großen S i c k e r 
töpfe. S o l l t e es nicht möglich sein , aus i h r u n d der jähr l i ch a n f a l l e n 
den Regenhöhe m i t i h r e m CC -2 -Gehal t d e n ze i t l i chen A b s t a n d der 
G e g e n w a r t v o n d e m A u s g a n g der Saaleeiszeit z u berechnen? E i n e 
r e i z v o l l e A u f g a b e , d i e a l l e r d i n g s voraussetzt , daß die Wasser führung 
i n d e n oberen Schichten konstant gebl ieben ist . 

D e r N a c h w e i s e i n e r vorgeschicht l ichen S i e d l u n g i n d e n B r a c k -
w e d e r B e r g e n , ganz i n der Nähe des S i c k e r t o p f v o r k o m m e n s , möge 
zeigen, daß dies b i s u n g e f ä h r z u B e g i n n der Z e i t r e c h n u n g nicht der 
F a l l w a r . 

4. Eine vorgeschichtliche Siedlung in den Brack weder Bergen. 

W e r „auf der Siegenegge" (eigentl ich s iegen Egge = n iedr ige 
Egge) i n R i c h t u n g z u r ehemal igen F l a k k s t e l l u n g die B r a c k w e d e r 
B e r g e hinaufste igt , e r b l i c k t 50 m oberhalb des le tzten Hauses auf 
d e m Südosthang des Lönker tberges eine größere Sandfläche, d ie seit 
F r ü h j a h r 1951 m i t fa lschen A k a z i e n u n d neuerdings m i t E i c h e n u n d 
B i r k e n aufgeforstet is t . B i s d a h i n w a r h i e r e i n S a n d b r i n k , der den 
K i n d e r n als T u m m e l p l a t z , den N a t u r f r e u n d e n als S o n n e n b a d diente . 
W a h r s c h e i n l i c h w ä r e die vorgeschicht l iche U n t e r s u c h u n g ergiebiger 
gewesen, w e n n nicht der S a n d fuderweise für B a u z w e c k e abgefahren 
w o r d e n wäre . 

A b b . 16 zeigt die Fundstä t te v o m K u m m e r b r i n k des gegenüber
l i egenden K a l k b r u c h e s aus gesehen. V o m k l i m a t i s c h e n G e 
s ichtspunkt aus ist d i e L a g e für eine S i e d l u n g i d e a l . D e r L ö n k e r t -
berg , die „siege E g g e " u n d der nachfolgende B e r g z u g des C e n o m a n 
h a l t e n d ie r a u h e n N o r d w i n d e ab. D a g e g e n steht d ie Sonne d e n 
ganzen T a g b i s z u m späten N a c h m i t t a g a m H o r i z o n t . V o m D a m p f 
p f l u g ans L i c h t gehobene morsche Stubbenreste (B i rkenholz ) deuten 
d a r a u f h i n , daß i n d e r u n m i t t e l b a r e n U m g e b u n g W a l d gewesen ist . 
A u f dieser sonnigen, w i n d - u n d sichtgeschützten Waldblöße v o l l z o g 
s ich das L e b e n v o n w e n i g e n F a m i l i e n der S te inze i t b i s u m 2000 
v. C h r . u n d i n der Späteisenzeit , 500—200 v. C h r . 
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Z u d e n W o h n b e d i n g u n g e n gehört auch der B o d e n . Z a h l r e i c h e 
F u n d e v o n G r a n i t s t e i n e n u n d - B r o c k e n , w i n z i g e n Feuers te inen u n d 
größeren, d i e nicht bearbeitet w o r d e n s i n d , Sandste ine aus d e m 
N e o k o m u n d Ste ine des F l a m m e n m e r g e l s s i n d Z e i c h e n dafür, daß 
h i e r Reste e iner saaleeiszei t l ichen Grundmoräne auf anstehendem 
T u r o n zurückgeblieben s i n d . S ie w u r d e n b e i beg innender Würmzei t 
v o n d e m F l u g s a n d der Senne zugedeckt, der i m W i n d s c h a t t e n des 
Lönker tberges hegen b l i e b . S a n d u n d Höhenlage (ca. 180 m M e e r e s 
höhe) g a r a n t i e r t e n e inen t rocknen W o h n b o d e n . 

F ü r d e n V o r z e i t m e n s c h e n w a r die Nähe eines B a c h e s oder 
e iner Q u e l l e v o n größerer B e d e u t u n g als für d ie M e n s c h e n m i t 
B r u n n e n u n d W a s s e r l e i t u n g . A l l e s te inze i t l i chen S i e d l u n g e n a m 
Südhang des Osnings w e i s e n d a r a u f h i n . D e r B a c h u n s r e r S i e d l u n g 
ist vers iegt , doch i s t se in B e t t i m S c h u l g a r t e n d e r Lönkertschule u n d 
darüber h inaus noch d e u t l i c h z u e r k e n n e n . D a s häuf ige A b s u c h e n 
der F u n d s t e l l e gestattet d i e A u f s t e l l u n g eines F u n d i n v e n t a r s . 
I m U m k r e i s v o n ca. 30 m i m Q u a d r a t k o n n t e n fo lgende S t r e u f u n d e 
gesammelt w e r d e n : 

1. E i n spi tz z u l a u f e n d e r u n d auf e iner Seite scharf gekanteter 
G r a n i t s t e i n v o n 15 c m L ä n g e , 6 c m B r e i t e u n d e i n e m G e w i c h t 
v o n 480 g, der gut i n d i e H a n d paßt, h a t v i e l l e i c h t a l s natürl icher 
Ste instößel oder geschäftet als S p i t z h a c k e gedient . E i n e abge
schlagene Grani t scherbe v o n ca. 10 c m 2 zeigt k e i n e G e b r a u c h s 
s p u r e n . 

2. B r ö c k l i g e G r a n i t s t ü c k e , verändert d u r c h s t a r k e 
E r h i t z u n g u n d plötzliche Abkühlung. S i e w u r d e n als Kochste ine 
z u r E r w ä r m u n g des Wassers gebraucht oder z e r r i e b e n z u r G e w i n 
n u n g v o n Fe ldspat v e r w a n d t , der als F lußmit te l b e i der Töpfere i 
nötig w a r . 

3. E i n i g e K e r n s t e i n e , d i e nach A b s c h l a g e n v o n A b s p l i s s e n 
zurückblieben u n d als w e i t e r u n b r a u c h b a r w e g g e w o r f e n w u r d e n . 

4. E i n Häufchen F e u e r s t e i n a b s p l i s s e , w o v o n d i e K l i n g e n 
m i t dre ieck igem oder t rapezförmigem Querschni t t als Messerchen 
gebraucht w e r d e n k o n n t e n . 

5. Feuers te ingeräte . S ie s i n d sämtl ich e inse i t ig bearbeitet u n d 
gehören z u d e r a m O s n i n g v e r b r e i t e t e n K u l t u r des S p ä t -
T a r d e n o i s i e n , d i e als Übergangskul tur z u r jüngeren Ste inze i t 
angesehen w i r d u n d i m Gebie te des Osnings diese w a h r s c h e i n l i c h 
v e r t r i t t . E s gehören d a z u e i n großes e inse i t ig retouchiertes Dre ieck , 
das als P f e i l s p i t z e V e r w e n d u n g f i n d e n konnte , e ine gebrauchte 
p r i m i t i v e P f e i l s p i t z e , e in zar ter K l i n g e n k r a t z e r m i t Retouche, aus 
e iner dünnen K l i n g e gefert igt , f e rner e i n K l e i n g e r ä t ( M i k r o l i t h ) m i t 
Retouche, v o n u n b e k a n n t e r V e r w e n d u n g . 
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6. Z a h l r e i c h e Rauhtopfscherben, d a r u n t e r solche m i t F i n g e r 
t u p f e n r a n d , andre W e l l r ä n d e r m i t Stäbchendruck, e inzelne Stücke 
m i t S c h l i c k u n g u n d Besenstr ich . Z a h l r e i c h e g l a t t w a n d i g e u n d g la t t -
r a n d i g e Topfscherben, d a r u n t e r v o n e iner Schale m i t gewölbter 
Schul ter . S tück v o n d e m S t a n d r i n g eines „Eierbechers" , Scherbe 
m i t D a u m e n a b d r u c k . Gesamtgewicht der Scherbenstreufunde über 
550 g. D i e Rauhtöpfe w a r e n verhäl tn ismäßig dick , v o n ger inger 
H ä r t e u n d ze igen s t ä r k e r e V e r w i t t e r u n g s s p u r e n . D i e F e l d s p a t 
stückchen, d i e als F lußmit te l m i t d e m T o n v e r m e n g t w u r d e n , v e r 
r a t e n i m B r u c h e i n a u f f a l l e n d grobes K o r n . D e r B r a n d rötete , d u r c h 
B i l d u n g v o n E i s e n o x y d , n u r d i e Außensei te , während die Innenseite 
geschwärzt b l i e b . D i e g la t ten Töpfe s i n d dünner , gle ichmäßiger i n 
F a r b e u n d R u n d u n g u n d fe iner i m K o r n . D a beide m i t e i n a n d e r v o r 
k o m m e n , muß m a n v e r m u t e n , daß es sich b e i d e n Rauhtöpfen u m 
eigenes E r z e u g n i s handel t , während die g lat ten Töpfe H a n d w e r k s 
erzeugnis w a r e n . N a c h d e m U r t e i l der Vorgeschicht ler 3 0 ) gehen sie, 
w i e d ie U r n e n v o n F r i e d r i c h - W i l h e l m s b l e i c h e auf d i e Z e i t v o n 
500—200 v . C h r . zurück. 

7. Außerdem w u r d e n 390 g Scherben b e i d e r l e i A r t i n e iner 
F e u e r s t e l l e ge funden. (In A b b . 16 d u r c h P f e i l m a r k i e r t ) . S i e 
hegt a m oberen R a n d e des Streufe ldes . D e r Pf lugschar des D a m p f 
pfluges, der d i e A u f f o r s t u n g vorbere i te te u n d d a b e i die H e r d s t e l l e ans 
L i c h t brachte, hat te s ie n icht i n d e r ganzen T ie fe erfaßt , so daß sie i n 
i h r e n A u s d e h n u n g e n u n d i h r e r ursprüngl ichen L a g e festzuste l len 
w a r : L ä n g e 80 c m , B r e i t e 40 c m , T i e f e 45 c m , i m Z u g e der häufigsten 
W i n d e v o n W e s t e n nach Osten . 

S ie hob s ich v o n der U m g e b u n g d u r c h d ie schwarze F ä r b u n g des 
Sandes d e u t l i c h ab. S i e f i e l außerdem auf d u r c h d i e M e n g e k l e i n e r e r 
vorgeschichthcher Scherben a n i h r e r Oberfläche. N a c h d e m der ganze 
S a n d des H e r d e s u n d e iner gle ich großen K o n t r o l l s t e l l e i n 1 m 
E n t f e r n u n g schichtweise abgetragen u n d durchgesiebt w o r d e n w a r , 
ergaben s ich als Rückstand des s c h w a r z e n Sandes außer d e n 
genannten Scherben : e in ige G r a n i t b r o c k e n (Kochsteine?), 1 F e u e r 
stein, 2 i m F e u e r gebleichte A b s p l i s s e , e inige S tücke m ü r b e H o l z 
k o h l e u n d e t l i che gebrannte Knochenres te . N a c h d e m U r t e i l eines 
C h i r u r g e n s i n d d a r u n t e r e i n Röhrenknochen ( L a u f eines V o g e l s v o n 
der Größe des H u h n s ) , e in Rippenstückchen (wahrschein l i ch S ä u g e 
t ie r v o n der G r ö ß e eines Kaninchens) , e i n k l e i n e r Rest der Schädel 
decke eines Säugers (von derse lben Größe u n d u n b e s t i m m b a r e 

M) Herrn Prof. Stieren, Münster, Herrn Dr. Lange, Bielefeld, und Herrn 
Rektor Meise, Steinhagen, sei auch an dieser Stelle für ihre freundliche 
Beratung gedankt. 

27 



Tei l chen , nichts v o m M e n s c h e n . Bes ta t tungen können h i e r nicht 
s ta t tgefunden h a b e n . 

D e r he l l e K o n t r o l l s a n d enthiel t 1 Stückchen G r a n i t , 1 T o p f -
scherbchen u n d m i t Annäherung a n die H e r d s t e l l e H o l z k o h l e n 
sp l i t t e r i n z u n e h m e n d e r A n z a h l . A r t , V e r t e i l u n g u n d Z u s a m m e n 
t r e f f e n der F u n d e dürften den vorgeschicht l ichen C h a r a k t e r der 
Feuers te l le außer a l l e m Z w e i f e l setzen. N a c h i h r e r T i e f e z u u r t e i l e n , 
muß sie lange i n B e t r i e b gewesen se in . D i e B l ä t t e r u n g der H o l z k o h l e 
u n d die K a l z i n i e r u n g der Knochenres te deuten auf e i n hohes A l t e r . 

Obige F u n d e gehören s o m i t z w e i verschiedenen E p o c h e n an , d e m 
Spättardenois ien u n d der Späteisenzeit . W e n i g e s t a r k verrostete 
u n d v e r k r u s t e t e E isente i l chen u n d E i s e n m i n e r a h e n können nicht 
b e s t i m m t u n d dat ier t w e r d e n . 

W o v o n h a b e n d i e M e n s c h e n d e r S i e d l u n g g e 
l e b t ? D i e nach d e m K r i e g e k u l t i v i e r t e n benachbarten Grundstücke 
l i egen w i e d e r brach . So w e n i g w i e heute w i r d v o r J a h r t a u s e n d e n der 
A c k e r b a u auf d e m dürftigen, t rocknen S a n d b o d e n rentabe l gewesen 
se in . R e k t o r H . M e i s e v e r t r i t t die A n s i c h t , daß h i e r v ie l l e i ch t 
G e n e r a t i o n e n h i n d u r c h eine H i r t e n f a m i l i e i h r bescheidenes D a s e i n 
gefristet habe. D a n e b e n hat d e r J ä g e r b e r u f , w o r a u f d ie P f e i l s p i t z e n 
u n d K n o c h e n f u n d e h i n w e i s e n , eine R o l l e gespielt . W a h r s c h e i n l i c h 
w a r dabei die J a g d auf Großwild n u r w e n i g bedeutungsvo l le r als 
heute. D i e M i k r o l i t h e n können als „F l i egen" b e i m F o r e l l e n f a n g a m 
nahen Bache gedient haben . A n P f l a n z e n n a h r u n g boten der W a l d 
u n d seine U m g e b u n g E r d - u n d Heide lbeeren , P i l z e , Haselnüsse, 
Hagebut ten , V o g e l k i r s c h e n , Holzäpfel u n d H o l z b i r n e n , w i e es d ie 
Jahreszei t m i t s i c h brachte . U n s e r S te instößel m a g b e i m A u s g r a b e n 
v o n W u r z e l n gebraucht w o r d e n se in . Genügsame Menschen, die i h r e n 
P l a t z nicht eher räumten, b i s sie v o n der U n g u n s t der N a t u r 
g e z w u n g e n w u r d e n . 

Dieser Z e i t p u n k t trat e in , als der Lönker tbach versiegte . O h n e 
den B a c h is t eine S i e d l u n g „auf der S iegenegge" u n d e n k b a r . So l l te 
v ie l le i cht der M a n g e l a n F u n d e n aus der Z e i t z w i s c h e n 2000—500 
v . C h r . darauf zurückzuführen se in , daß damals e i n K l i m a geherrscht 
hat womöglich n o c h w ä r m e r u n d t r o c k n e r als heute? 

T r o t z d e m hat d i e S te l l e Jahr tausende h i n d u r c h i h r e A n z i e h u n g s 
k r a f t b e w a h r t . W e r v o n d e n v i e l e n B e s u c h e r n hat geahnt, daß v o r 
i h n e n h i e r der S te inzei tmensch u n d der M e n s c h der Späteisenzeit 
Sonne u n d A u s s i c h t genossen? D i e K i n d e r , die sp ie lenderweise 
vorgeschichtl iche Scherben ta lwärts w a r f e n , l ießen ihrerse i t s G l a s 
k u g e l n , Münzen, K ä m m e u n d andere D i n g e zurück, d ie v i e l l e i c h t der 
K u l t u r h i s t o r i k e r ferner Z u k u n f t z u m Gegenstand histor ischer B e 
t rachtungen machen w i r d . 
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Verzeichnis der Abbildungen. 
(Photos: Buchhändler L . Klack, Brackwede) 

Fließboden über Sand. 
Lokalmoräne. 
Sand- und Tontopfvorkommen (Str.). 
Tontöpfe der Baugrube „Auf der Siegenegge". 
Kleiner Einzeltopf. 
Tontopf mit Füllung. 
Derselbe entleert. 
Wandstein eines Tontopfes. 
Tontopf 7 von oben gesehen. 
Benachbarte Töpfe. 
Wanne. 
System von Tontöpfen. 
Tontöpfe von oben gesehen. 
Seitenansicht derselben. 
Trichter an der Schulstr. 104. 
Vorgeschichtliche Siedlung „Auf der Siegenegge". 
Einige Gerätefunde: a) Kernstein, der als Fellhobel gedient haben 
kann, b) primitive Pfeilspitze, c) Dreieck, das als Pfeilspitze Ver
wendung finden konnte, d) Klingenkratzer, e) Mikrolith, f) u. g) 
Topfscherben mit Fingertupfenrand, h) Rand eines jüngeren glatten 
Topfes, i) Fußstück eines „Eierbechers". 
Fließboden in der Moräne. 
Derselbe in Verbindung mit einem Tontopf. 
Rinne in der Mergelmoräne. 
Schematische Darstellung einer Sickertopfreihe. a) Sanddecke, 
b) Oberer Rand der Sickerrinne, c) Tondecke der Mergelmoräne, 
d) Kleine Tondelle in Gipfelnähe, e) Sickertopf mit Eiszapfen (in 
Entstehung), f) Sickertopf im Frostbereich, g) Normaler Sickertopf, 
teilweise mit Grundwasser gefüllt, h) Tiefgelegener Sickertopf mit 
Übergang in normales Grundwasser, i) Ausbreitung des Grund
wassers im Sickertopf. 
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