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I N Q U A 

1973 

Der IX. Kongreß der Internationalen Union 
für Quartärforschung (INQUA) 

in Christchurch, Neuseeland, Dezember 1973 
V o n E R N S T S C H Ö N H A L S , Gießen 

mit Bei t rägen von K A R L A L B E R T H A B B E , Erlangen, K L A U S H E I N E , Bonn, H E R B E R T L I E D T K E , Bochum 

und K L A U S - D I E T E R M E Y E R , Hannover 

M i t 1 4 Abbildungen, 3 Tafeln und 2 Tabellen 

Einleitung 

Die E in ladung Neuseelands war in der Generalversammlung des V I I I . Kongresses der Inter
nationalen U n i o n für Q u a r t ä r f o r s c h u n g ( I N Q U A ) 1 9 6 9 in Paris angenommen worden. De r K o n 
greß fand aus klimatischen G r ü n d e n vom 2 . — 1 0 . Dezember 1 9 7 3 in Christchurch (Canterbury) 
statt und wurde in großzügiger Weise von der R o y a l Society of N e w Zealand, der Regierung 
Neuseelands, dem Department of Scientific and Industrial Research (D.S.I .R. , Geological Survey, 
N . Z . So i l Bureau, Botany Divis ion) und den 6 Un ive r s i t ä t en Neuseelands geförder t . D ie K o n g r e ß 
teilnehmer danken den genannten Institutionen für die g e w ä h r t e finanzielle und personelle Unter 
s tü t zung , ohne die der K o n g r e ß nicht möglich gewesen w ä r e . 

D a n k und Anerkennung gebühr t auch dem Organisationskomitee, insbesondere dem Vors i t 
zenden M r . M . G A G E , Professor der Geologie an der Un ive r s i t ä t von Canterbury und dem Gene
ra l sekre tä r Miss J A N E M . S O O N S , Professor für Geographie an der Un ive r s i t ä t von Canterbury. 

1. Der Kongreß 

A l s Vorlage für das K o n g r e ß - E m b l e m diente der Pol len der Silberbuche (Nothofagus menziesii). 
Die Silberbuche ist im gesamten Q u a r t ä r Neuseelands nachgewiesen. Reste reiner Bes tände kom
men auf der Südinsel vor, und zwar am Westrand und in der Umgebung von Dunedin . Misch
bes t ände mit Nothof agus fusca haben im N o r d e n und Süden der Südinsel sowie auf der Nord inse l 
g röße re Verbreitung. 

1.1. E r ö f f n u n g des Kongresses 

Die feierliche Eröffnung des Kongresses fand am Montag , den 3 . 1 2 . 1 9 7 3 im James H a y -
Theater statt. Nach der Beg rüßung durch den Vorsitzenden des Organisationskomitees, Prof . M . 
G A G E , wurden die K o n g r e ß t e i l n e h m e r von den R e p r ä s e n t a n t e n der R o y a l Society of N e w Zealand, 
der Un ive r s i t ä t von Canterbury und der Stadt Christchurch wi l lkommen geheißen. D a n n folgten 
zwei wissenschaftliche V o r t r ä g e . D r . C . A . F L E M I N G , N e w Zealand Geological Survey, sprach über 
das Thema „The Quaternary Record of N e w Zealand and Aus t ra l i a" und Prof . J . D . M C C R A W , 



Univers i ty of Waika to , N e w Zealand, über das Thema „ Q u a t e r n a r y A i r f a l l Deposits in N e w 
Zealand" . D ie Aus führungen der beiden Referenten und die ausgezeichneten Farbdias vermittelten 
einen guten Überbl ick über die q u a r t ä r e n Bildungen und ließen die g roßen Fortschritte der Quar 
tär forschung in den behandelten Gebieten erkennen. 

Die wissenschaftliche Arbei t des Kongresses begann am Nachmittag mit einer Ansprache des 
P rä s iden ten der I N Q U A , Prof . G . F . M I T C H E L L , T r in i t y College, D u b l i n , Ireland, anläßl ich des 
Symposiums „Ear ly M a n and N a t u r a l Environments". 

1.2. Teilnehmer 

Die weite Reise nach Neuseeland und die damit verbundenen hohen Kosten haben sicherlich 
viele Quar t ä r fo r sche r v e r a n l a ß t , dem K o n g r e ß fernzubleiben. Nach dem offiziellen K o n g r e ß - B e 
richt !) waren 44 Staaten mit 574 Wissenschaftlern gemeldet, allerdings waren nur 512 anwesend. 
Das sind etwa halb so vie l wie bei den Kongressen in Boulder-Denver (1965) und in Paris (1969). 
Die kleinere Teilnehmerzahl brachte aber auch Vortei le mit sich, so z. B . besser überschaubare 
wissenschaftliche Sitzungen und Exkursionen mit Gelegenheit zu intensiver Diskussion und zur 
Herstellung persönlicher Kontakte . 

Die s tä rks te Delegation stellte e r w a r t u n g s g e m ä ß Neuseeland (160 Mitgl ieder) , gefolgt von den 
U S A (84) und Austral ien (56). Japan war mit 31, Frankreich mit 29 und Kanada mit 20 M i t 
gliedern vertreten. Kleinere Delegationen hatten die U d S S R (9), G r o ß - B r i t a n n i e n (15) und die 
Bundesrepublik Deutschland (12) entsandt (Delegationsleiter: D r . J . N I E D E R M A Y E R , Stellvertreter: 
Prof. D r . E . S C H Ö N H A L S ) . Italien war mit 8, Süda f r ika mit 7, die Niederlande und Schweden mit 
je 6 vertreten; alle übr igen L ä n d e r hatten weniger als 4 Delegierte entsandt. 

1.3. K o n g r e ß u n t e r l a g e n 

Das Organisationskomitee hatte — wie für die übr igen Belange der K o n g r e ß t e i l n e h m e r — 
auch auf diesem Sektor vorbildliche Arbei t geleistet. Dies war schon bei den Vorexkursionen fest
zustellen, denn jeder Teilnehmer erhielt einen stabilen Kar ton , in dem sich auße r dem Exkursions
führer topographische, geologische und quar tärgeologische Kar ten sowie Sonderdrucke befanden. 
Bebilderte Schriften, die zwar mehr für den Touristen bestimmt waren, gaben den Q u a r t ä r f o r 
schern wichtige Aufschlüsse über die N a t u r Neuseelands, seine Bevö lke rung und Wirtschaft. Be
sondere E r w ä h n u n g verdient die in einem umfangreichen Band vorgelegte Sammlung der K u r z 
fassungen der V o r t r ä g e ; man konnte sich daher im voraus über den Inhalt der zahlreichen V o r 
t r äge informieren und eine Auswahl treffen. 

Für jeden Quar t ä r fo r sche r , der zum ersten M a l nach Neuseeland kam, war das 63 Seiten um
fassende und von G . D . M A N S E R G H (New Zealand Geological Survey) herausgegebene Heft „The 
N e w Zealand Quaternary, an Introduction" wichtig; denn man konnte sich nicht nur über das 
Q u a r t ä r und seine Gliederung, sondern auch über die Vegetation und ihre Entwicklung, die Tier 
welt und die Vorgeschichte rasch informieren. 

Das Glanzs tück der Unterlagen bildete die Sonderausgabe des „ N e w Zealand Journal of 
Geology and Geophysics", Volume 16, N o . 3, September 1973; Ed i to r : I. W . M A C K E N Z I E , Depart
ment of Scientific and Industrial Research (D.S.I .R.) , Wel l ington. Der Band u m f a ß t 792 Seiten 
und en thä l t 33 Arbeiten von Botanikern, Geologen und Bodenkundlern; die Autoren gehören den 
Un ive r s i t ä t en Neuseelands und dem D.S . I .R . an. In dem hervorragend ausgestatteten Band w i r d 
über die neuesten Ergebnisse der Q u a r t ä r f o r s c h u n g berichtet. Die Publikat ionen zeugen von einer 
intensiven wissenschaftlichen Arbei t w ä h r e n d der letzten Jahre. 

Das gleiche trifft auch für das aus A n l a ß des I X . I N Q U A - K o n g r e s s e s herausgegebene Sonder
heft des „ N e w Zealand Journal of Botany", Volume 11, N o . 2, June, 1973, zu. Das 135 Seiten um
fassende Heft en thä l t 9 Arbeiten, die sich mit der Vegetationsgeschichte Neuseelands beschäftigen. 
Weitere Schriften, Kar ten usw. konnten im K o n g r e ß g e b ä u d e käuflich erworben werden. 

1.4. Wissenschaftliche Vortragsveranstaltungen 

D e m in te rd i sz ip l inä ren Charakter der Q u a r t ä r f o r s c h u n g entsprechend wurden die wissen
schaftlichen Ergebnisse in zahlreichen Vortragsveranstaltungen mitgeteilt (Wissenschaftliche Sit
zungen und Symposien). A u ß e r d e m fanden meetings der Kommissionen, Subkommissionen und 
Arbeitsgruppen statt. D ie Gesamtzahl der angemeldeten Referate betrug 276. 

1) Off ic ia l compte rendu of the I X t h Congress, Christchurch December 1973, prepared by 
Frank Mitchel l and Jane Soons. 



Die W i s s e n s c h a f t l i c h e n S i t z u n g e n beschäftigten sich mit den nachstehenden 
Sachgebieten: 

Qua r t ä rgeo log i e und Geomorphologie (33 Referate) 
K l i m a des Q u a r t ä r s (9) 
Vulkanismus des Q u a r t ä r s (7) 
Pa läo l imnolog ie (7) 
Umweltfaktoren der Antark t i s (5) 
Kar ten und kartographische Aufnahme von q u a r t ä r e n Bildungen (10) 
Chronologie und Korre la t ion der q u a r t ä r e n Ablagerungen (24) 
Palynologie und Pa läöko log ie (10) 
P a l ä o t e m p e r a t u r e n , Pa l äomagne t i smus und Datierung mit H i l f e von Isotopen (11) 
Pa läopedo log ie (13) 
Pa läon to log ie und Pa läöko log ie (10). 

S y m p o s i e n fanden zu folgenden Schwerpunkten statt: 
Der Mensch der Vorze i t und seine Umwel t (39) 
Abgrenzung des Ple is tozäns (10) 
L ö ß ( 1 2 ) 
Tropische Vegetation w ä h r e n d des Ple is tozäns (7) - alle 4 Symposien geförder t von der 
U N E S C O -
Tephrochronologie (14) 
Küs ten l in ien w ä h r e n d des Q u a r t ä r s (12) 
Q u a r t ä r e Tiefsee-Ablagerungen (8) 
Glaz ia l -Chronologie im zirkum-pazifischen Raum (6) 
Geschiebemergel (4). 

A u ß e r d e m wurden zwei Sitzungen veranstaltet, bei denen die zu den beiden folgenden The
men eingereichten gedruckten Arbeiten diskutiert wurden: 

Q u a r t ä r g e o l o g i e und Geomorphologie (6) 
D i e Umwel t w ä h r e n d des Q u a r t ä r s und Chronologie (5). 

A m Montagabend (3. 12. 1973) fand im James Hay-Theater unter dem Vors i tz des P rä s iden 
ten der I N Q U A , Prof . G . F . M I T C H E L L , eine Plenarsitzung statt; es sprachen R . J O N E S , N a t i o n a l 
Univers i ty , Canberra, über das Thema „Man ' s role in the Quaternary environment of N e w Zea
land and Aus t ra l ia" und T. A . R A F T E R , Institute of Nuclear Sciences D.S . I .R . , L o w Huff , über 
das Thema „Rad iome t r i e dating: Achievements and prospects in the Quaternary". 

In einer Plenarsitzung am Dienstagabend folgten die Quar t ä r fo r sche r mit g roße r Aufmerksam
keit der mit H u m o r gewürz t en und von Lichtbildern zur Geschichte der I N Q U A begleiteten A n 
sprache des Präs iden ten Prof. M I T C H E L L . Die Ausführungen werden mit freundlicher Zust immung 
von Prof . M I T C H E L L in diesem Band veröffentlicht. 

Es sei noch e r w ä h n t , d a ß die R o y a l Society of N e w Zealand mit U n t e r s t ü t z u n g der U N E S C O 
einen Sonderband (bulletin 13) vorbereitet, in dem ungefähr 45 ausgewähl te V o r t r ä g e veröffent
licht werden. 

1.5. Kommissionen 

Zunächs t seien die Kommissionen, Subkommissionen, Arbeitsgruppen und I n t e r k o n g r e ß - K o m i -
tees der I N Q U A für die Zeit von 1974—1977 angeführ t . 

Kommiss ion 1: 
P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Subkommission l a : 
Subkommission l b : 
Subkommission l c : 
Subkommission l d : 
Subkommission l e : 
Arbeitsgruppe l f : 
Kommission 2: 

P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Kommission 3: 
P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Subkommission 3a: 

Stratigraphie des Q u a r t ä r s 
V . S I B R A V A , Prag, C S S R 
R. P A E P E , Brüssel, Belgien 
Grenze P l i o z ä n — P l e i s t o z ä n 
Stratigraphie des Q u a r t ä r s in Europa 
Stratigraphie des Q u a r t ä r s in A f r i k a 
Stratigraphie des Q u a r t ä r s in Nordamer ika 
Stratigraphie der q u a r t ä r e n Tiefsee-Sedimente 
Kr i te r ien für die Gliederung des Q u a r t ä r s 
Genese und Lithologie der q u a r t ä r e n Sedimente 
A . D R E I M A N I S , London , Ontar io , K a n a d a 
C h . M A T C H , Du lu th , U S A 
Q u a r t ä r e Küstenl in ien 
H . G . R I C H A R D S , Phi ladelphia , U S A 
D . J . C O L Q U H O U N , Columbia , U S A 
Küstenl in ien Nordwest-Europas (einschließlich Frankreichs) 
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Subkommission 3b: Küs ten l in ien des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres (einschließ
lich Spanien und Portugal) 

3c: Küs ten l in ien Afr ikas 
3d : Küs ten l in ien Amerikas 
3e: Küstenl in ien Indiens und des Pazifiks 

L ö ß 
J . F I N K , Wien 
O . F R Ä N Z L E , K i e l 
Tephrochronologie 
D . N I N K O V I T C H , Palisades, U S A 
C . V U C E T I C H , Wel l ington, Neuseeland 
Pa l äopedo log ie 
H . S. G I B B S , H a m i l t o n , Neuseeland 
A . R U E L L A N , Dakar , Senegal 

6a: Beschaffenheit und Genese fossiler Böden 
6b: Altersbestimmung fossiler Böden 
6c : Code zu einer Boden-Stratigraphie 
6d : Angewandte Pa läopedo log ie 

Neotektonik 
A . S U G I M U R A , Tok io , Japan 
G . J . L E N S E N , Lower H ü t t , Neuseeland 
Das H o l o z ä n 
B . P . H A G E M A N , Haar lem, Niederlande 
R . V I N K E N , Hannover 

8a: Das H o l o z ä n der Mi t t e lmee r l ände r 
8b: Das H o l o z ä n Eurosibiriens 
8c : Das H o l o z ä n Nordamerikas 

Q u a r t ä r k a r t e Europas 
J . I. S. Z O N N E V E L D , Utrecht, Niederlande 
A . V O G E S , Hannover 

10a: Q u a r t ä r k a r t e Nordwestafr ikas 
Pa läogeographischer At las des Q u a r t ä r s 
A . A . V E L I T C H K O , Moskau , U d S S R 
Pa läöko log ie des Menschen 
H . D E L U M L E Y , Marseilles, Frankreich 
H . M Ü L L E R - B E C K , T ü b i n g e n 

I n t e r k o n g r e ß - K o m i t e e 13: Pa l äok l ima to log i e 
P r ä s i d e n t : R . G . B A R R Y , Boulder, U S A 
S e k r e t ä r : J . M U R R A Y M I T C H E L L , Si lver Spring, U S A 

I n t e r k o n g r e ß - K o m i t e e 14: Beziehungen zwischen der I N Q U A und anderen Organisationen, 
die sich mit Umweltproblemen beschäftigen 

P r ä s i d e n t : J . D . D E J O N G , Wageningen, Niederlande 
S e k r e t ä r : R . C U R R Y , Missoula, U S A 

I n t e r k o n g r e ß - K o m i t e e 15: Chronometrie q u a r t ä r e r Sedimente 
P r ä s i d e n t : H . D . K A H L K E , Weimar. 

Folgende Quar t ä r fo r sche r aus der Bundesrepublik Deutschland wurden in ihren Ä m t e r n be
stä t ig t oder neu g e w ä h l t : 

K . - D . M E Y E R , Hannover , als Sekre tä r der Subkommission l b ; 
O . F R Ä N Z L E , K i e l , als Sekre t ä r der Kommission 4; 
R. V I N K E N , Hannover , als Sekre t ä r der Kommission 8; 
H . - J . B E U G , Gö t t ingen , als P r ä s i d e n t der Subkommission 8a; 
A . V O G E S , Hannover , als Sekre tä r der Kommission 9, und 
H . M Ü L L E R - B E C K , Tüb ingen , als Sekre tä r der Kommission 12. 

Subkommission 
Subkommission 
Subkommission 
Kommission 4: 

P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Kommiss ion 5: 
P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Kommiss ion 6: 
P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Arbeitsgruppe 
Arbeitsgruppe 
Arbeitsgruppe 
Arbeitsgruppe 
Kommiss ion 7: 

P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Kommiss ion 8: 
P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Subkommission 
Subkommission 
Subkommission 
Kommiss ion 9: 

P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

Subkommission 
Kommiss ion 11: 

P r ä s i d e n t : 
Kommission 12: 

P r ä s i d e n t : 
S e k r e t ä r : 

1.6. Aus der Arbeit der Kommissionen 

D i e P rä s iden t en und Sekre tä re der Kommissionen und Subkommissionen berichteten über die 
w ä h r e n d der zurückl iegenden I n t e r k o n g r e ß - P e r i o d e geleistete Arbe i t ; an dieser Stelle k ö n n e n 
allerdings d a r ü b e r nur einige Angaben gemacht werden: Insgesamt wurden 19 Symposien und K o l 
loquien veranstaltet und 15 Exkursionen in den G a s t l ä n d e r n durchgeführ t . Eine Reihe von Kar ten 
sind erschienen, weitere befinden sich im Druck oder in Vorbereitung. Zahlreiche Publikat ionen 
wurden vorgelegt. A n mehreren Bibliographien von Teilgebieten der Q u a r t ä r f o r s c h u n g w i r d ge
arbeitet. 



Der Mangel an finanziellen Mi t t e ln wurde oft als G r u n d dafür angeführ t , d a ß die K o m m i s 
sionsmitglieder nicht öfter zu Kol loqu ien und Exkursionen zusammenkommen können . Interessant 
ist die Feststellung, d a ß der weitaus g röß t e Te i l der Veranstaltungen in Europa stattgefunden hat. 

Aus der Arbe i t der L ö ß - K o m m i s s i o n sei — da ich an den beiden Sitzungen teilge
nommen habe — noch folgendes berichtet: In den unter der Leitung des P rä s iden ten der L ö ß -
Kommission J . F I N K , Wien , stattgefundenen Sitzungen berichtete zunächst der P r ä s i d e n t über die 
von 1 9 7 0 — 1 9 7 3 geleistete Arbei t . Z u e r w ä h n e n sind: die Tagung in Sofia vom 1 7 . — 2 1 . 9 . 1 9 7 0 
mit Exkursionen nach Nordbulgar ien, die Tagung in Budapest vom 1 5 . — 1 9 . 8. 1 9 7 1 mit E x k u r 
sionen in die Lößgebie te Ungarns und eine Tagung in Bukarest vom 1 1 . — 1 5 . 9 . 1 9 7 2 mit E x k u r 
sionen im Walachischen Tief land. 

Uber diese Tagungen hat bereits J . F I N K in Eiszeitalter u. Gegenwart, 23/24, 4 1 5 — 4 2 6 , be
richtet, so d a ß weitere Ausführungen nicht notwendig sind. 

A n zweiter Stelle stand die Vorlage und E r l ä u t e r u n g der „ K a r t e der Verbreitung der Lösse 
in Europa" i . M . 1 -.2 5 0 0 0 0 0 ; die kartographische Bearbeitung der beiden Blä t t e r erfolgt im 
Geographischen Institut der Akademie der Wissenschaften der D D R in Le ipz ig . Andrucke liegen 
jetzt vor, so d a ß 1 9 7 5 mit dem Erscheinen der Kar te gerechnet werden kann. In dem oben zit ier
ten Bericht geht J . F I N K auch auf die G r u n d s ä t z e der Gliederung der LÖsse und die Nomenkla tur 
n ä h e r ein. Weitere Einzelheiten erübr igen sich daher an dieser Stelle. 

Besonderes Interesse fanden die Ausführungen von G . J . K U K L A , Palisades, U S A , über die 
stratigraphische Korre la t ion von Lößprof i len und marinen Sedimentfolgen. Eine lebhafte Aus 
sprache schloß sich an dieses Referat an. 

F ü r die zweite Kommissionssitzung konnte erst w ä h r e n d des Kongresses ein Termin bestimmt 
werden, was jedoch wegen des ged räng t en Vortragsprogramms nur schwer möglich war. Infolge
dessen war der Besuch der zweiten Sitzung schwach. So kam bedauerlicherweise die vielseitige und 
erfolgreiche Tä t igke i t der Löß-Kommiss ion nur sehr ungenügend zur Geltung. 

Es sei in diesem Zusammenhang noch e r w ä h n t , d a ß zwei von der U N E S C O geförder te L ö ß -
Symposien mit 1 2 V o r t r ä g e n stattfanden, die sich — mit einer Ausnahme — mit der Entstehung, 
der Stratigraphie, den fossilen Böden und der Verbreitung sowie mit der Altersbestimmung ( 1 4 C ) 
des Losses in Neuseeland beschäftigten. V o n besonderem Interesse war ein Vor t rag von D . I V E S 
und E . S T E V E N S O N über rezente „ L ö ß " - S e d i m e n t a t i o n in Canterbury (vgl. hierzu den Bericht über 
die Exkurs ion A 1 2 ) . 

Abschl ießend sei noch e rgänzend mitgeteilt, d a ß die Löß-Kommiss ion vom 1 7 . — 2 0 . September 
1 9 7 4 eine Exkurs ion in der Bundesrepublik veranstaltete, an der Quar t ä r fo r sche r aus 1 2 L ä n d e r n 
teilnahmen. Besichtigt wurden Lößprofi le in Oberschwaben, Niederbayern, Mainfranken und im 
Rhein-Maingebiet . 

Fü r 1 9 7 5 liegt eine Ein ladung des französischen Nationalkomitees der I N Q U A und der Ge
sellschaft zum Studium des Q u a r t ä r s vor. V o m 1 5 . — 1 9 . September sollen Lößprof i le im Eure-, 
Seine-, Somme- und Marneta l besichtigt werden. 

1.7. A n l ä ß l i c h des Kongresses von den M i t g l i e d s l ä n d e r n herausgegebene Schriften 

Anläßl ich des Kongresses wurden von mehreren in Christchurch vertretenen L ä n d e r n Abhand
lungen herausgegeben und den Teilnehmern überlassen. 

V o n deutscher Seite wurden folgende Schriften zur Ver fügung gestellt: 

K . - E . B E H R E , K . D U P H O R N , B . F R E N Z E L , H . G R A U L , L . L Ü N I N G , B . M E N K E , K . - D . M E Y E R , 
H . R E M Y , W . S C H I R M E R , H . S C H W A B E D I S S E N , A . S E M M E L , H . S T R E I F und R . V I N K E N : S t a t e o f 
R e s e a r c h o n t h e Q u a t e r n a r y o f t h e F e d e r a l R e p u b l i c o f G e r m a n y . 
Edi tors : E . S C H Ö N H A L S , Gießen , and R . H U C K R I E D E , Marburg . Repr int „Eiszei ta l ter u. Gegen
wart", 23/24, 2 1 9 — 3 7 0 , Ö h r i n g e n 1 9 7 3 . 

Der Sonderdruck wurde im Auf t rag der Deutschen Q u a r t ä r v e r e i n i g u n g und der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, die einen Te i l der Druckkosten und die Luftfracht nach Christchurch über 
nommen hatte, 2 5 0 K o n g r e ß t e i l n e h m e r n überreicht . 

G e o m o r p h o l o g i e d e s Q u a r t ä r s ( Q u a t e r n a r y G e o m o r p h o l o g y ) . H r s g . : 
J . H Ö V E R M A N N , Gö t t i ngen , und K . K A I S E R , Ber l in . Z . Geomorph. , N . F . , Suppl . B d . 1 6 , 2 0 3 S., 
6 6 Figuren, 6 5 Photos und 1 0 Tabellen. Ber l in und Stuttgart 1 9 7 3 . 

Der Band en thä l t 5 Arbei ten mit Forschungsergebnissen aus den A l p e n und zur Per ig laz ia l -
morphologie. E r wurde „ I m Namen der Herausgeber der Zeitschrift für Geomorphologie, der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bad Godesberg, und dem Ver lag G e b r ü d e r Borntraeger, Ber l in 
und Stuttgart, zum I X . I N Q U A - K o n g r e ß in Christchurch/Neuseeland 1 9 7 3 überre icht" . 



N e u e p a 1 ä o 1 i t h i s c h e u n d m e s o 1 i t h i s c h e A u s g r a b u n g e n i n d e r 
B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d . Hr sg . : H . M Ü L L E R - B E C K , Tüb ingen . M i t Bei t rägen 
von G . B O S I N S K I (Köln) , H . E I D E N (Koblenz) , G . F R E U N D (Erlangen), J . H A H N (Tübingen) , H . L O H R 
(Tübingen) , H . M Ü L L E R - B E C K (Tübingen) , F. N A B E R (Bonn), W . T A U T E (Tübingen) , G . T R O M N A U 
(Hamburg-Harburg) und E . W A G N E R (Tübingen) . 70 Seiten, zahlreiche Abbildungen, Tüb ingen 1973. 

Die Arbei t wurde mit U n t e r s t ü t z u n g der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bad Godesberg, 
gedruckt. 

Die 3 Abhandlungen fanden großes Interesse; leider war es aus finanziellen G r ü n d e n nicht 
möglich, sie allen K o n g r e ß t e i l n e h m e r n zu überlassen. 

Es sei an dieser Stelle noch darauf hingewiesen, d a ß „ Z u m I X . K o n g r e ß der Internationalen 
Q u a r t ä r v e r e i n i g u n g ( I N Q U A ) Christchurch, Neu-Seeland 1973" im V E B Deutscher Ver lag der 
Wissenschaften, Ber l in 1973, eine von D . M A N I A und V . T O E P F E R ve r faß te Monographie über die 
im Braunkohlentagebau Königsaue ( K r . Aschersleben) freigelegte Mi t t e lpa l äo l i t h -S ta t ion erschie
nen ist. Das 164 Seiten starke Werk hat den Ti te l „ K ö n i g s a u e — G l i e d e r u n g , Ö k o 
l o g i e u n d m i t t e l p a l ä o l i t h i s c h e F u n d e d e r L e t z t e n E i s z e i t". Es ist 
mit 40 Abbildungen, 73 Tafeln und 23 Tabellen sehr gut ausgestattet (Band 26 der Veröffent
lichungen des Landesmuseums für Vorgeschichte in Ha l le ) . 

V o n der Geological Society, London, erhielt eine begrenzte A n z a h l von K o n g r e ß t e i l n e h m e r n 
folgende Schrift: „A c o r r e l a t i o n o f Q u a t e r n a r y D e p o s i t s i n t h e B r i t i s h 
I s l e s . (Quaternary: Geological Society Special Report no. 4). 

Einen Band mit über 50 Arbeiten aus dem Gesamtbereich der Qua r t ä r fo r schung legte das 
Französische Nationalkomitee der I N Q U A vor : L e Q u a t e r n a i r e — G é o d y n a m i q u e , 
S t r a t i g r a p h i e e t E n v i r o n n e m e n t . Travaux francais recents, 239 S., mit zahlreichen 
Abbildungen, Tabellen u. einer geomorphologischen Kar te 1 : 50 000 (Blatt Dreux) . (Nähe res vg l . 
Buchbesprechungen in ds. Bd.) . 

Aus K o s t e n g r ü n d e n erhielten nur wenige K o n g r e ß t e i l n e h m e r die Publ ika t ion . Sie ist jedoch 
vom Generalsekretariat des V I I I . I N Q U A - K o n g r e s s e s zu erhalten (Mme. Prof . M . T E R S , 191 rue 
Saint Jacques, 75005 Paris). 

Das Nat ionalkomitee der I G U und der I N Q U A Kanadas legte eine Schrift mit Aufsä tzen zum 
Thema „ T h e W i s c o n c i n D e g l a c i a t i o n o f C a n a d a " vor. Es handelt sich um die 
Ergebnisse eines Symposiums anläßl ich des 22. Internat. Geographen-Kongresses in Montrea l 1972 
(Sonderdruck aus Arc t i c and Alp ine Research, V o l . 5, N o . 3, Pt. 1, 1973, pp. 168—237); Schwer
punkte sind Kl imaeinf luß und Vegetationsgeschichte, hierzu zahlreiche Kartenskizzen und D i a 
gramme. 

Die Kommission für das Studium des Q u a r t ä r s der Akademie der Wissenschaften der U d S S R 
stellte den K o n g r e ß t e i l n e h m e r n ein 106 Seiten umfassendes Heft mit 46 Kurzfassungen über For
schungsergebnisse aus allen Teilgebieten der Q u a r t ä r f o r s c h u n g zur Ver fügung (in englischer 
Sprache). 

V o n amerikanischer Seite wurde ein Heft von Quaternary Research, an Interdisciplinary 
Journal ( V o l . 3, N o . 2, August 1973) einem Te i l der K o n g r e ß t e i l n e h m e r zur Ver fügung gestellt. 
Das 160 Seiten umfassende Heft en thä l t 9 Arbei ten; 3 sind von über reg iona le r Bedeutung. Sie 
beschäftigen sich mit Klimaschwankungen w ä h r e n d des H o l o z ä n s und ihren Ursachen, der Zei t 
dauer des Ple is tozäns und der astronomischen Theorie der Klimaschwankungen. 

1.8. Ausstellungen von Karten und anderem Material 

Wie bei den früheren I N Q U A - K o n g r e s s e n wurden auch in Christchurch — allerdings in ge
ringerem Umfang — außer Abhandlungen quar tärgeologische Kar ten und Profile sowie Photos 
ausgestellt. 

Nachstehende Institutionen waren beteiligt: 

Austra l ian Na t iona l Univers i ty and Austral ian publishers 
Botany Department, Univers i ty of Canterbury 
Canadian N a t i o n a l Museum of Archaeology, Montrea l 
French Na t iona l Committee for Quaternary Research 
Geological Survey of Czechoslovakia 
Geological Survey of Japan 
Geological Survey of South Austra l ia 
Geology Department, Univers i ty of Canterbury 



Hungar ian Academy of Science 
I N Q U A Shorelines Commission 
N . Z . Department of Scientific and Industrial Research (Information Service) 
N . Z . Na t iona l Committee for Quaternary Research 
Pol ish Committee for Quaternary Research 
West German Committee for Quaternary Research ( D E U Q U A ) 
Universitetets Forlaget, Oslo, N o r w a y . 

Das Ausstellungsmaterial der Na t iona l Science Foundation der U S A und der Akademie der 
Wissenschaften in Moskau, das in erster Lin ie für das Symposium Ear ly M a n and Na tu ra l E n 
vironments bestimmt war, war nicht rechtzeitig in Christchurch eingetroffen. 

Die Sowjetunion hatte aber eine große Kar tenkol lekt ion ausgestellt, die in einem besonderen 
Raum untergebracht war. Auch Abhandlungen, teils schon vor einigen Jahren erschienen, waren 
ausgelegt und wurden unentgeltlich abgegeben. 

Großes Interesse fand die von H . L I E D T K E bearbeitete Kar te „Die nordischen Vereisungen in 
Mit te leuropa", über deren Zweck und Darstellungsprinzipien er referierte. Die in einem Andruck 
ausgestellte Kar te hat den M a ß s t a b 1 : 1000 000; sie u m f a ß t außer den nördl ichen Mittelgebirgs
landschaften das ausgedehnte Vereisungsgebiet, das vom Niederrhein bis über die Weichsel reicht. 
Durch Flächenfarben und verschiedenfarbige Signaturen sind die morphologischen Einheiten der 
einzelnen Eiszeiten, wichtige lithologische Eigenschaften der verschiedenartigen Bildungen, be
kannte F u n d p l ä t z e und Vorkommen sowie Besonderheiten des Formenschatzes usw. dargestellt. 

Aus A n l a ß des Kongresses hat Neuseeland ( D . S . L R . und N . Z . Soil Bureau) eine beträchtl iche 
Zah l von Kar ten herausgebracht. Wegen der Bedeutung, die diese Kar ten auch für Quar t ä r fo r sche r 
a u ß e r h a l b Neuseelands haben, w i r d im folgenden eine Übersicht gegeben: 

N e u s e e l a n d 

N e w Zealand Geological Survey, D . S . L R . 1972: Geological map of N e w Zealand 1 : 1 000 000, 
N o r t h Island and South Island (2 sheets), 1st Ed i t ion . 

N . Z . Soi l Bureau 1973: M a p of parent rocks of N e w Zealand soils. 1 : 1000 000. 2 sheets. N . Z . 
Soil Survey Report 5; there is no separate accompanying text. 

Geological map of N e w Zealand, scale 1 : 250 000, 27 sheets. N e w Zealand Geological Survey, 
Department of Scientific and Industrial Research. 

N o r d i n s e 1 

C O W I E , J . D . ; M I L N E , J . D . G . 1973: Maps and sections showing the distribution and stratigraphy 
of N o r t h Island loess and associated cover deposits, N e w Zealand. 1 : 1000 000. N . Z . Soil 
Survey Report 6. 

M I L N E , J . D . G . 1973: Maps and sections of river terraces in the Rangi t ike i Basin, N o r t h Island, 
N e w Zealand. 4 sheets. N . Z . Soil Survey Report 4; there is no separate accompanying text. 

P U L L A R , W . A . ; B I R R E L L , K . S. 1973: Age and distribution of late Quaternary pyroclastic and 
associated cover deposits of the Rotorua and Taupo area, N o r t h Island, N e w Zealand. N . Z . 
Soi l Survey Report 1. 
Dieser Bericht besteht aus zwei Tei len: 
T e i l l 
P U L L A R , W . A . : M a p of age and distribution of basal tephra marker beds. 1 : 250 000. 

4 sheets. 
Rotorua, N e w Zealand 
Figure 1 (separate sheet): Stratigraphy of cover deposits in relation to unterlying rocks, 
and alti tude; 
Taupo, N e w Zealand 
Figure 2 (separate sheet): Stratigraphy of cover deposits in relation to underlying rocks, 
and altitude. 

P U L L A R , W . A . : M a p of thickness (metres) of cover deposits. 1 : 250 000. 2 sheets. 
Rotorua, N e w Zealand 
Taupo, N e w Zealand. 

Te i l 2 
P U L L A R , W . A . : Maps of isopachs and volumes of tephra, central N o r t h Island, N e w Zealand. 

1 : 1000 000. 2 sheets. 
P U L L A R , W . A . : M a p of subsurface loess deposits. 1 : 250 000. 2 sheets. 

Rotorua, N e w Zealand 
Taupo, N e w Zealand. 



P U L L A R , W . A . ; B I R R E L L , K . S.; H E I N E , J A N I C E , C : Explanatory notes. 

P U L L A R , W . A . ; B I R R E L L , K . S. 1 9 7 3 : Age and distribution of late Quaternary pyroclastic 
and associated cover deposits of central N o r t h Island, N e w Zealand. Report 2 . 
Dieser Bericht besteht aus den folgenden Kar ten und E r l ä u t e r u n g e n : 

P U L L A R , W . A . ; C O W I E , J . D . ; B I R R E L L , K . S.: M a p of age and distribution of pr incipal tephra 

marker beds, central N o r t h Island, N e w Zealand. 1 : 2 0 0 0 0 0 0 . 
P U L L A R , W . A . : M a p of distribution of pr incipal tephra formations ( 1 5 cm isopachs) from 

Okata ina , Taupo, and Tongariro volcanic centres, central N o r t h Island, N e w Zealand, 
1 : 2 0 0 0 0 0 0 . 

P U L L A R , W . A . ; B I R R E L L , K . S.; H E I N E , J A N I C E , C . : Explanatory Notes. 

S ü d i n s e 1 

B R U C E , J . G . ; I V E S , D . W . ; L E A M Y , M . L . 1 9 7 3 : Maps and sections showing the distribution and 
stratigraphy of South Island loess deposits, N e w Zealand 1 : 1 0 0 0 0 0 0 . N . Z . Soi l Survey 
Report 7 . 

L E S L I E , D . M . 1 9 7 3 : M a p of the Quaternary deposits and surfaces, Otago Peninsula, N e w Zea
land. 1 : 3 1 6 8 0 . N e w Zealand Soi l Survey Report 3 . 

1.9. Aus der Arbeit des „ I n t e r n a t i o n a l Council" (IC) 

D i e personelle Zusammensetzung des I C geht aus A r t i k e l I X (a) der Satzungen der I N Q U A 
hervor; er lautet: The International Counc i l of the U n i o n is composed of the Group Member 
Delegates, the Executive Committee, and the President and Secretary General of the current 
Congress. 

Die Z a h l der Mi tg l i eds länder der I N Q U A be t r äg t gegenwär t ig 2 8 . D ie Bundesrepublik Deutsch
land ist seit dem ersten N a c h k r i e g s - K o n g r e ß 1 9 5 3 in R o m und Pisa M i t g l i e d der I N Q U A (Group 
Membership) und war bei allen Kongressen durch Delegationen vertreten; sie wurde durch die 
Deutsche Q u a r t ä r v e r e i n i g u n g repräsen t ie r t , die den Delegationsleiter und seinen Stellvertreter 
bestimmt. 

Abstimmungsberechtigt im I C sind nur Delegationsleiter, deren L a n d den Beitrag zur I N Q U A 
bis zum Jahr, in dem der K o n g r e ß stattfindet, entrichtet haben. D i e jährl iche Bei t ragshöhe h ä n g t 
von der Kategorie ab, in welche sich das L a n d selbst eingestuft hat, a u ß e r d e m von der Beitrags
einheit (unit contribution). 

Es werden 5 Kategorien ( I—V) mit 1 — 3 — 5 — 7 und 1 0 Beitragseinheiten unterschieden. D i e 
Bundesrepublik Deutschland hat sich (wie G r o ß - B r i t a n n i e n , die Vereinigten Staaten und die So
wjetunion) in die höchste Kategorie V eingestuft. Das bedeutet, d a ß die Bundesrepublik Deutsch
land jährl ich 1 0 Beitragseinheiten zu zahlen hat. D i e Einhei t wurde in Christchurch für den Zei t 
raum 1 9 7 4 — 1 9 7 7 auf 5 0 0 Schweizer Franken festgesetzt, so d a ß der Jahresbeitrag der Bundes
republik 5 0 0 0 SFr . b e t r ä g t ; die Zahlung erfolgt durch das Bundesministerium für Forschung und 
Technologie. 

Im Laufe der letzten I n t e r k o n g r e ß - P e r i o d e sind die Ehrenmitglieder Prof . G Ö T Z I N G E R , Wien , 
und die Inhaber der Albrecht Penck-Medail le Prof . S Z A F E R , K r a k a u , und Prof . W O L D S T E D T , Bonn, 
verstorben. 

A u f Vorschlag des I C w ä h l t e die Generalversammlung Prof . R . F . F L I N T , N e w Haven , U S A , 
einstimmig zum Ehrenmitgl ied; ihm wurde 1 9 6 6 die Albrecht Penck-Medail le verliehen. 

In den meisten Sitzungen des International Counc i l beschäftigte man sich mit der Satzung der 
I N Q U A , die bereits 1 9 6 5 in Boulder-Denver in einem En twur f vorgelegt und 1 9 6 9 in Paris erneut 
diskutiert wurde. Auch diesmal wurden wieder Ä n d e r u n g e n an dem 2 2 Schreibmaschinenseiten 
umfassenden E n t w u r f vorgenommen; die Satzung soll nun endgül t ig 1 9 7 7 in Birmingham ver
abschiedet werden. 

D i e Amtszei t der P rä s iden t en der Kommissionen und Subkommissionen wurde neu geregelt: 
Es ist nun eine Wiederwahl nach 4 Jahren möglich und anschließend kann der Betreffende der 
Kommission als M i t g l i e d angehören . 



Z u e r w ä h n e n ist noch, d a ß eine „Commiss ion for the Palecology of Ea r ly M a n " neu gebildet 
wurde. P r ä s i d e n t : Prof . H . D E L U M L E Y , Marseil le, V i z e p r ä s i d e n t : Prof . I. I V A N O V A , Moskau , Se
k r e t ä r : Prof . H . M Ü L L E R - B E C K , Tüb ingen . 

Ü b e r die Aufgaben der Kommission schreibt mir Prof . M Ü L L E R - B E C K : „Es geht darum, alle 
Interessenten und vor allem aktive Forscher durch regionale working-groups besser über die lau
fenden Arbei ten auf dem Gebiet der „Pa lecology of E a r l y M a n " zu informieren. D i e Zusammen
arbeit zwischen Naturwissenschaftlern und Archäologen hat sich in den letzten Jahren derart inten
siviert, d a ß ein entsprechender Informationsaustausch weltweit notwendig w i r d , aber n a t u r g e m ä ß 
innerhalb der Arbeitsgruppen, die jeweils Teile von Kontinenten umfassen (Westeuropa, M i t t e l 
europa, Südos teu ropa , Osteuropa, Nordasien, Mittelasien, Westasien etc.)." 

1.10. I N Q U A - K o n g r e ß 1977 

D i e E in ladung der R o y a l Society und des englischen I N Q U A - K o m i t e e s wurde von der 
Generalversammlung angenommen. Der X . K o n g r e ß findet daher vom 1 6 . — 2 4 . 8. 1 9 7 7 in B i r 
mingham statt (Chairman F. W . S H O T T O N , Secretary-General W . G . J A R D I N E , Department of Geo
logy, Univers i ty of Glasgow, Glasgow G 1 2 8 Q Q Uni t ed Kingdom) . 

Das erste Rundschreiben mit dem Programm des Kongresses ist Mi t t e M ä r z 1 9 7 5 versandt 
worden. Programme sind vom Generalsekretariat zu erhalten. 

Nach Mi t te i lung englischer Kol legen bestehen in Birmingham im neuerbauten Campus sehr 
gute Voraussetzungen für die K o n g r e ß v e r a n s t a l t u n g e n und die Unterbringung der Teilnehmer. 

1.11. Exekutiv-Komitee 1974-1977 

D e m Exekut iv -Komi tee gehören folgende Qua r t ä r fo r sche r an: 

P r ä s i d e n t : D r . V L A D I M I R S I B R A V A , Geological Survey, Prague, Czechoslovakia 

V i z e p r ä s i d e n t e n : Prof . D r . J A N E M . S O O N S , Univers i ty of Canterbury, Christchurch, 
N e w Zealand 
Prof . D r . F . W . S H O T T O N , Univers i ty of Birmingham, England 
Prof . D r . A . L . W A S H B U R N , Quaternary Research Center, 
Univers i ty of Washington, Seattle, U S A 
Prof . D r . K . V . N I K I F O R O V A , Geological Institute, U S S R Academy 
of Sciences, Moscow, U S S R 

Sekre t ä r und 
Schatzmeister: Prof . D r . R . P A E P E , Geological Survey and Vri je Universi tei t Brüssel, 

Belgium 

A l t p r ä s i d e n t : Prof . D r . G . F R A N K M I T C H E L L , T r i n i t y College, D u b l i n , Ireland. 

2. Exkursionen 

2.1. E x k u r s i o n s ü b e r s i c h t 

Im Exkursionsprogramm waren 7 mehr täg ige Exkursionen in Austral ien und 2 2 in Neuseeland 
vorgesehen. Aus verschiedenen G r ü n d e n wurden jedoch in Austral ien nur 4 und in Neuseeland 
1 7 Exkursionen (davon 5 vor und nach dem K o n g r e ß ) veranstaltet. Sie führ ten in alle q u a r t ä r 
geologisch interessanten Landesteile. A u ß e r d e m fanden w ä h r e n d des Kongresses am 5. 1 2 . 1 9 7 3 
von Christchurch aus 7 verschiedene Exkursionen statt, an denen sich fast 4 0 0 Personen be
teiligten. 

D i e Gesamtzahl der Teilnehmer an den mehr täg igen Exkursionen belief sich auf 3 1 8 . D ie Be
teiligung an den einzelnen Exkursionen war recht unterschiedlich: 7 Exkursionen hatten weniger 
als 1 0 und 1 4 zwischen 1 1 und 3 8 Teilnehmer (nach dem offiziellen Kongreßber i ch t ) . 

Die Exkursionen boten Gelegenheit, die sehr verschiedenartigen quar tärgeologischen Erschei
nungen und Ablagerungen und ihre Gliederung sowie die noch zu lösenden stratigraphischen P r o 
bleme kennenzulernen. Bei den Fahrten durch die schönen Landschaften an der Os tküs t e Aus t ra 
liens, Neu-Guineas und Neuseelands bestand wegen der meist kleinen Teilnehmerzahl die M ö g 
lichkeit zu ausführl ichen Diskussionen. 



Einige Mitgl ieder der deutschen Delegation beschreiben im zweiten Tei l des Berichts die fo l 
genden 7 Exkurs ionen: 

K . - D . M E Y E R : Exkurs ion C 1 — Western N o r t h Island 
E . S C H Ö N H A L S : Exkurs ion C 11 — East-West N o r t h Island Traverse 
H . L I E D T K E : Exkurs ion C 5 — Nor thern South Island 
K . A . H A B B E : Exkurs ion A 6 — Central South Island 
H . L I E D T K E : Exkurs ion A 8 — Otago and Southland 
E . S C H Ö N H A L S : Exkurs ion A 1 2 — Eastern South Island, und 
K . H E I N E : Exkurs ion D 3 — Coastal New-South Wales and Southern Queensland 
(Australia). 

Die Exkursionsrouten sind aus A b b . 1 zu ersehen; die Vorlage zu dieser Kar te ließ freund
licherweise H e r r Prof. H A B B E nach eigenem En twur f anfertigen. Die Kartenskizze in A b b . 2 gibt 
eine Übersicht über wichtige geologische Vorgänge w ä h r e n d des Q u a r t ä r s . Die stratigraphische 
Gliederung des Q u a r t ä r s geht aus nachstehender Tabelle 1 hervor (nach R. P. S U G G A T E 1 9 6 5 ) . 

G l a z i a l Interglazial Vergletscherung 
Zeit 

Series 

H o l o z ä n Aranuian 

14 0 0 0 

Jung -P l e i s t ozän 
Ot i ran O t i r a 

Otur ian 8 0 0 0 0 

1 2 0 0 0 0 

Waimean 

Mi t t e l -P le i s tozän Waimaungan 

Por ikan 

Terangian 

Waiwheran 

Waimea 

Waimaunga 

Por ika 

Al t -P le i s tozän 
Okchu 

Hautawan 

Castlecliffian 

Nukumaruan 
Ross 

1 7 9 0 0 0 0 

Pl iozän 
Waitotaran 

Opoi t ian 

22. Bericht ü b e r die Exkursion C 1 vom 10.—15.12.1973 — Western North Island 

V o n K . - D . M E Y E R , Hannover 

Thema: E i n f ü h r u n g in die Landschaft, Geographie und allgemeine Geologie der westlichen 
Nordinse l , mit besonderer Berücksichtigung des Q u a r t ä r s . 

D ie Exkurs ion führ te von Well ington über Palmerston—Wanganui die Wes tküs te der Insel 
entlang um den Egmont -Vu lkan herum nach Auckland . Sie stand unter der Leitung von M r . J . B. 
C A M P B E L L ( N . Z . Soi l Bureau) und wurde teilweise von einer Reihe weiterer Wissenschaftler 
geführ t . 

Haupt thema der von 3 1 Teilnehmern aus 1 0 Lände rn besuchten Exkurs ion war eine Übersicht 
der Q u a r t ä r g e o l o g i e der Nordinse l unter besonderer Berücksichtigung des Vulkanismus sowie der 
P a l ä o b ö d e n . Z u letzterem Punkt sei auf den Bericht von E . S C H Ö N H A L S über die Exkurs ion C 1 1 , 
deren Route sich streckenweise mit derjenigen der C 1 deckt, verwiesen. V o n der Exkurs ion kann 
angesichts der V i e l z a h l der angeschnittenen Probleme hier nur ein kurzer A b r i ß gegeben werden; 



A b b . 1. Die Exkursionsrouten. 



betr. Einzelheiten sei auf den ausgezeichneten und reich illustrierten 1 9 4 S. langen Exkurs ions füh
rer bzw. die Original l i teratur verwiesen. 

Die Nordinse l ist gegenüber der Südinsel vie l s t ä rker durch jungen Vulkanismus gepräg t 
(Tafel 1 u. 2 ) . Auch S törungszonen , die bis in die jüngste Zeit akt iv sind, spielen eine größere 
Rol le . Einer dieser Verwerfungen, der Wel l ington Fault im H u t t - T a l oberhalb Wel l ington, war 
gleich der erste Aufschluß gewidmet, wo Grauwacken gegen alte Schotter versetzt waren. 

Die Route folgte dann meist der Küs te mit mehreren Aufschlüssen in jungen und ä l teren K ü 
stensedimenten. Besonders interessant war ein Prof i l am Waikanae River , wo über dem Paläosol 
des letzten Interglazials mit dem „ W a i m a h o e Ligni te" ein auf 4 0 0 0 0 Jahre datiertes Interstadial 
vorliegt, wie ü b e r h a u p t auf Neuseeland über dem letzten, dem mit dem Eem zu korrelierenden 
Oturian-Interglazial , nur organogene Ablagerungen interstadialen Charakters bekannt sind. 

Der zweite und dritte Tag waren nach vorhergehenden L ö ß - und Tuff-Profilen der p l io-p le i -
s tozänen „ W a n g a n u i - S e r i e " gewidmet, deren reichhaltige Schichtenfolge in prachtvollen Küs ten -
klifTs bei Wanganui vorgeführ t wurde. 

D i e z. T . äuße r s t fossilreichen Schluffbänke enthalten Meeresfaunen, die gegenüber dem Jung
te r t i ä r eine deutliche A b k ü h l u n g anzeigen. Die Basis des Ple is tozäns ist an die Untergrenze des 
„ H a u t a w a - S h e l l b e d s " gelegt, dessen subarktische Fauna eine um ca. 4 ° niedrigere Meerestempera
tur als heute anzeigt. V o n der V ie l zah l der Schichtglieder — in dieser „ Q u a r t ä r e n Geosynklinale" 
sind bis 5 0 0 0 m p l iozäne und q u a r t ä r e Sedimente angehäuft — konnte nur eine Auswahl besucht 
werden, die jedoch ausreichte, um die Bedeutung dieses Profils über die Qua r t ä rgeo log i e , die auch 
W O L D S T E D T (Eiszeitalter u. Gegenwart 12, 1 8 — 2 4 , 1 9 6 2 ) hervorhebt, zu illustrieren. 
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A b b . 2 . Die wichtigsten Einflüsse auf die Sedimentation w ä h r e n d des Q u a r t ä r s , 
(nach R . P . S U G G A T E in G . D . M A N S E R G H 1 9 7 3 ) . 



Bei Waver ley Beach, halbwegs zwischen Wanganui und Hawera , liegt zwischen dem basalen, 
enorm fossilreichen p l iozänen Schluffstein und der letztinterglazialen Rapanui-Format ion mit 
2 L ign i t -Hor izon ten wieder eine g roße Schichtlücke. Unwei t der Küs te werden hier mittels Sand
bagger Titan-Eisensande für den Expor t nach Japan gewonnen. D ie Schwermineralien entstam
men Andesiten des Egmont-Vulkans , die durch Küstendr i f t verfrachtet und aufgearbeitet werden 
und sich in Strandsedimenten konzentrieren. 

D e m M t . Egmont, einem klassisch-schönen S t ra to-Vulkan (Tafel 2 , F ig . 5 ) , war der 4 . E x k u r 
sionstag gewidmet, der vol lauf da für entschädigte , d a ß das aktive Thermalgebiet von Roturoa 
nicht auf dem Programm stand. Neben den Vulkan i ten und vulkanoklastischen Lockerablagerun
gen fanden die weit verbreiteten fossilen „Mudf lows" an den Flanken und im V o r l a n d des Vulkans 
besondere Beachtung. Diese als „ L a h a r " bezeichneten katastrophalen Schlammst röme sind v. a. an 
der Küs te gut aufgeschlossen (Tafel 2 , F ig . 1), wo bei Ohawe Beach ein Prof i l mit eingeschalteten 
und datierten organogenen Sedimenten vorge führ t wurde. M e r k w ü r d i g ist die stark hügelige 
Oberfläche der Lahare. Viele der H ü g e l dienten den Maor is in „vorgeschichtlicher" Zeit als be
festigte Siedlungen ( „ P a " ) , eine der besichtigten, Turuturumokai , besitzt bis 4 hintereinanderlie-
gende und bis 4 m tiefe G r ä b e n . 

Nach der Umrundung des Egmont ging die Fahrt weiter die Küs te entlang bis A w a k i n o , und 
weiter bis H a m i l t o n durch stark erodierte Tuff- und te r t i ä re Mudstone-Landschaften. A u f die für 
Neuseeland höchst wichtige und gut ausgebaute Tephro-Chronologie braucht hier nicht weiter ein
gegangen werden; auf ihr und auf den mit Asche- und Lößschichten verknüpf ten P a l ä o b ö d e n lag 
auch das Schwergewicht des letzten Exkursionstages bis nach Auckland . 

A l s Ergebnis dieser Exkurs ion — und des ganzen Kongresses — ist festzuhalten: die neusee
ländische Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e hat einen bemerkenswert hohen Stand erreicht. D ie neusee ländi 
schen Kollegen benutzen dabei Lokalgliederungen (mit einer Fülle von unüberschaubaren L o k a l 
namen). T ro tz moderner Datierungsmethoden ist eine Korre la t ion der Einheiten mit denjenigen 
der nördl ichen H e m i s p h ä r e über die letzte Ka l t ze i t hinaus mit g roßen Unsicherheiten behaftet. 
Voraussetzung für eine internationale Korre la t ion bleibt — und das wurde a u f den Sitzungen 
der Stratigraphischen Kommiss ion erneut gefordert — andererseits weiterhin die Neudefinit ion 
der in Deutschland liegenden Stratotypen des Q u a r t ä r s . 

2.3. Bericht ü b e r die Exkursion C11 vom 10.—17.12.1973 
East-West North Island Traverse 

V o n E R N S T S C H Ö N H A L S , Gießen 

M i t 3 Abbi ldungen und 2 Tafeln 

Thema: Aschen und L ö ß im östlichen, zentralen und westlichen Te i l der Nord inse l . 
F ü h r u n g : C . G . V U C E T I C H , V i c t o r i a Univers i ty , Wel l ington, V . E . N E A L L , Massey Univers i ty , 

Palmerston N o r t h . 
Route : F lug Christchurch — N a p i e r ; von hier über Tarawera — Rangi ta ik i — Taupo — W a i -

rakei — Taupo-See — Turangi — Ohakune — Taihape — Wanganui — N e w P lymouth — H a 
mil ton nach Auckland . 

D i e Exkurs ion mit 7 Teilnehmern galt den vulkanischen Vorgängen und den sehr verschieden
artigen Gesteinen sowie deren Einfluß auf die Bodenbildung. A u ß e r d e m bestand die Absicht, die 
Bedeutung der verschiedenaltrigen vulkanischen Bildungen für die Datierung q u a r t ä r e r Ablage
rungen (Terrassen, Lösse, ho lozäne Sedimente usw.) im G e l ä n d e kennenzulernen. 

D a die Exkurs ion von Nap ie r an der Os tküs t e bis zur Küs te westlich des M t . Egmont auf eine 
Entfernung von etwa 2 7 5 k m durch Landschaften mit sehr unterschiedlichem K l i m a führ te (Abb. 3 ) , 
war der Einfluß des K l imas auf die Bodenbildung fast in jedem Aufschluß zu beobachten. Das 
gleiche war auch im N o r d t e i l des Exkursionsgebietes (Auckland-Halbinsel) der F a l l . 

Im Hin te r l and der Hawke-Bucht , das zunächst besucht wurde, sind te r t i ä re Sedimente ( M i o 
zän und P l iozän ) und — vor allem in den tiefergelegenen Landschaftsteilen — q u a r t ä r e Sedimente 
weit verbreitet (überwiegend fluviale Ablagerungen). Nach Süden hin treten in den höheren Ge
bieten a u ß e r d e m Sandsteine, Schlurf steine und Konglomerate der Kre ide zutage. 

Napier , am S ü d r a n d der Hawke-Bucht gelegen, ist ein wichtiger Hafen für den Expor t der 
agrarischen Erzeugnisse des fruchtbaren Hinterlandes. V o n Nap ie r aus wurden kleinere Fahrten 
unternommen, so z. B . zum Cape Kidnappers , das die Landspitze an der südlichen Bucht bildet. 
Einige Ki lometer südlich von Cape Kidnappers sind am Cl i f ton-Black Reef auf mehr als 3 0 0 m 
blaugraue Schluffsteine, braungraue Sandsteine, Kies - und K o n g l o m e r a t b ä n d e r und bis zu 1 5 m 
mächtige Bimsschichten aufgeschlossen (Taupo-Vulkanzentrum). Es handelt sich bei den fossilfüh-



Abb. 3. Die mittleren Niederschlagssummen im Bereich der Nordinse l (aus dem Exkurs ions führe r 
C 11). 

renden marinen Sedimenten um das Castlecliff ian-Interglazial; die Schichtfolge bildet zusammen 
mit den in unmittelbarer Nachbarschaft anstehenden p l iozänen carbonathaltigen Sedimenten das 
Standardprofil der Hawke-Bucht (vgl. auch Tafel 1, F ig . 1). 

Z w e i Naturereignisse der 30er Jahre verursachten g roße V e r ä n d e r u n g e n in der Umgebung von 
Nap ie r : Das Erdbeben von 1931 und die Über f lu tung im Jahre 1938. Durch das Erdbeben am 
3. 2. 1931 wurden zahlreiche G e b ä u d e zers tör t . Nörd l i ch von Napie r hob sich der Meeresboden bis 
zu 2,5 m und im Süden der Stadt senkte er sich über 1 m. 3 600 ha Meeresboden wurden zu „ t rok -
kenem" Land , das heute allerdings nur zum Te i l als Weide genutzt w i r d . 

D ie Ursache der Über f lu tung waren extrem ergiebige Starkregen, die an 3 aufeinanderfolgen
den Tagen niedergingen (90 mm, 280 mm und 225 mm Niederschlag). In einem Gebiet von 60 x 15 
k m kam es zu einem katastrophalen Abfluß *-), der eine erhebliche Bodenze r s tö rung auslöste. Lauf
verlegungen der Gewässer und die Ablagerung eines bis zu 1 m mächtigen Hochflutlehms im Esk-
T a l (auf etwa 700 ha) waren die Folgen. 

-) Im H ü g e l l a n d nördl ich der Hawke-Bucht be t r äg t die Erosionsrate auf Böden aus L ö ß und 
Tephra 5—10 mm/Jahr, der jährl iche tektonisch bedingte Hebungsbetrag 1 mm. A l s Ursache der 
starken Bodenerosion und der damit verbundenen V e r ä n d e r u n g des Kleinreliefs ist allein die Be
seitigung des Waldes anzusehen. 



Eine weitere Fahrt in die Umgebung von Nap ie r galt den F luß te r rassen , dem mehrere Meter 
mächt ig werdenden LÖß und den eingeschalteten Aschenlagen (Aokautere-Asche, 20 600 ± 300 J . 
v.h., Mangaone-Lapi l l i 30 000 J .v.h. und Rotoheu-Asche mit 42 000 J.v.h.) Auch eine sehr junge 
Taupo-Asche (1850 ± 100 J.v.h.), eingelagert in T o r f und überdeckt von jungho lozänen Sedimen
ten (1800 J.v.h.), war zu beobachten (Tafel 1, F ig . 2 u. 3). 

N o c h einige Bemerkungen zu den Böden : Der Bodenabtrag auf großen Flächen der hügel ig-
bergigen Agrarlandschaft und das durch jahreszeitliche Trockenheit (Frühl ing , Sommer, Herbst) 
gekennzeichnete kühle bis milde, subhumide K l i m a mit Jahresniederschlagssummen von weniger 
als 1000 mm sind die Ursachen der meist schwach entwickelten Böden, die als Yel low-grey earths 
bezeichnet werden (Abb. 5). A l s morphologische Besonderheit dieser Böden sind die pans zu er
w ä h n e n ; sie sind vorwiegend in Böden aus L ö ß und verwandten Substraten entwickelt. Es handelt 
sich um kompakte, ve rhä r t e t e U n t e r b ö d e n in etwa 60—90 cm Tiefe (meist duripans). Sie werden 
im wesentlichen auf die bei der Verwit terung pyroklastischer Bestandteile freiwerdende Kiese l 
säure zurückgeführ t . Auch in fossilen Böden sind duripans anzutreffen. 

Nach einem kurzen H a l t auf dem Gip fe l des 400 m hohen Te M a t a mit schöner Aussicht auf 
die Hawke-Bucht und die Terrassenlandschaft des T u k i t u k i und Ngarurore erreichten wi r bereits 
nach etwa 25 k m Fahrt in nord- und nordwestlicher Richtung das über 1000 m hohe Gebirgsland. 
Es besteht auf g rößeren Flächen aus Gesteinen der Trias, des Jura und der Kre ide , auf denen 
rhyolithische Taupo-Tephra in unterschiedlicher Mächt igkei t abgelagert worden sind. Eine große 
Verbreitung hat der Taupo-Bims (1819 ± J.v.h.), der das wichtigste Bodenausgangsmaterial dar
stellt. 

Der weitere Weg führ te durch ein Seitental des M o h a k a River , wo mächtige G l u t w o l k e n a b s ä t z e 
aus rhyolithischem Mater ia l des Taupo-Vulkanzentrums aufgeschlossen waren (darin große ver
kohlte B a u m s t ä m m e ) . A n der neuerbauten Runanga H a u p t s t r a ß e standen Whait i - Ignimbri te 
(325 000 J.) an, die nochmals an den Waipunga -Wasse r f ä l l en zu beobachten waren. Uber die z. T. 
aufgeforstete Hochfläche von Rangi ta ika erreichten wi r den Nordost rand des Táupo-Sees , wo in 
einem St raßeneinschni t t Aschen und L a p i l l i über Schottern und Sand aufgeschlossen waren (Tafel 1, 
F ig . 4). 

Der zweite Exkursionstag wurde mit einem Besuch des Thermalgebiets von Wairake i beendet; 
es liegt etwa in der Mi t te der in S W — N O - R i c h t u n g sich erstreckenden Hauptthermalzone N e u 
seelands. Das Projekt von Wairake i ist das z w e i t g r ö ß t e der Welt und dient der Erzeugung von 
elektrischer Energie (knapp 200 000 k W ) . 

W ä h r e n d der Fahrt von Napie r zur zentralen Vulkanzone war ein deutlicher Bodentypen
wechsel erkennbar; in diesem Gebiet bilden die rhyolithischen Tephra des Taupo-Vulkanzentrums 
fast ausschließlich das Bodenausgangsgestein (Abb. 4). A u ß e r d e m ist das K l i m a wesentlich nieder
schlagsreicher (bis etwa 2200 mm) und küh le r als an der Os tküs te . Es dominieren daher Böden, 
die als Y e l l o w - b r o w n Pumice Soils bezeichnet werden (Abb. 5). Ihre Eigenschaften seien kurz an
gegeben: hoher Humusgehalt, dunkelbraune bis dunkelgraubraune, zuweilen auch schwarze Farbe, 
bröckeliges Gefüge im Ober- und Unterboden, im Solum noch Glas- und Bimsfragmente; im Aus
gangsmaterial dominiert bei den feineren Aschen die Schiufffraktion, w ä h r e n d bei den tephra 
flows (Glu twolken u. dgl.) eine geringere Kornsort ierung vorhanden ist. Das hat zur Folge, d a ß 
in der N ä h e des Taupo-Sees die Y e l l o w - b r o w n Pumice Soils kompaktere B-Hor izon te haben als 
in g rößere r Entfernung. Sehr nachteilig w i rk t sich für Pflanze und Tier die A r m u t an Koba l t , 
Kupfer , Bor und Selen sowie die Festlegung von Phosphor an der organischen Substanz aus. 
Al lerdings w i r d das zentrale Gebirgsland nur auf relativ kleinen Flächen landwirtschaftlich ge
nutzt (Weide). Neben natür l ichen W ä l d e r n gibt es große z u s a m m e n h ä n g e n d e Bes tände aus län
discher Ho lza r t en (Pinns radiata, Pinns contorta) mit einem respektablen Zuwachs. Ihr An te i l an 
der gesamten Waldfläche Neuseelands be t r äg t etwa 10 °/o (0,6 M i l l i o n e n ha); sie bilden die G r u n d 
lage der s tänd ig wachsenden Zellulose-, Papier- und Furnierindustrie. 

A m dritten Tag beschäftigten sich die Exkursionsteilnehmer mit der Vulkanlandschaft rund 
um den Taupo-See, der sich in S W — N O - R i c h t u n g über 30 km und in O — W - R i c h t u n g über 20 km 
erstreckt (626 km2). Abweichend von der vorgesehenen Route benutzten w i r die neugebaute S t r aße 
am Westrand des Sees und sahen in den tiefen Einschnitten Profile von einmaliger Aussagekraft. 
Verschiedenfarbige Aschen- und Lapi l l i lagen und Schichten aus „ tephr ic loess" wechselten mit fos
silen B ö d e n ; Herkunft und absolutes A l t e r aller Schichten sind bekannt, ebenfalls ihre Verbreitung 
und Mächt igke i t (Tafel 1, F ig . 5). 

W ä h r e n d der Fahrt durch den Tongar i ro-Nat ionalpark konnten die in bestimmten Ze i t abs t än 
den erfolgenden Ausbrüche des M t . Ngauruhoe (2291 m) beobachtet werden (Tafel 1, F ig . 6). A n 
mehreren Stellen wurden die Locker- und Feststoffe des Vulkanzentrums vorgeführ t . Eine V i e l -



zahl von Tephra 3) (Aschen, Bims- und Lapil l i lagen) werden unterschieden, z. B . bei den andesiti-
schen Lockermassen des Tongariro etwa 2 0 ; ihr A l t e r reicht von 2 0 0 0 0 bis 2 5 0 0 J.v.h. Saure rhyo-
lithische Tephra lieferte die Taupo-Vulkanzone und zwei Vulkanzentren weiter nördl ich (Oka -
taina und M a r v a ) . W i r sahen verschiedenaltrige Breccien, Ignimbrite, Basalte, Andesite und L a 
ñ a r e ; diese Gesteine und Bildungen haben einen unterschiedlichen Festigkeitsgrad und Verwi t te
rungszustand. 

Es ist nicht möglich, in diesem Bericht auf Einzelheiten der Stratigraphie und Datierung ein
zugehen. Es sei aber hervorgehoben, d a ß bereits die ersten 3 Tage der Exkurs ion den hohen Stand 
der Tephrochronologie und Tephrostratigraphie in Neuseeland erkennen ließen. 

A m spä ten Nachmittag ver l ießen w i r das Vulkanplateau im Zentrum der Nord inse l und ge
langten bei Waioruru in „muds tone country", in das tiefergelegene Verbreitungsgebiet p l iozäne r 
mariner Sandsteine, Siltsteine, Kalksteine, Konglomerate und Bimstuffe. D i e p l iozänen Sedimente 
nehmen das gesamte Gebiet zwischen dem N o r d t e i l der Ruahine Range im Osten und dem 
M t . Egmont im Westen ein. D ie Landschaft weist eine starke Reliefenergie auf, hervorgerufen 
durch 4 g roße Flüsse und die Gesteinsunterschiede. V o n q u a r t ä r e n Bildungen sind Flußter rassen , 
L ö ß und vulkanische Lockerprodukte zu e r w ä h n e n . Das K l i m a ist in den 6 0 0 — 8 0 0 m hohen L a 
gen im Westen ungüns t iger als in den niedrigeren im Osten (Niederschläge 1 5 0 0 — 2 5 0 0 mm und 
1 0 0 0 — 1 5 0 0 mm) (Abb. 3 ) . 

Im Südte i l der Nord inse l hat von den verschiedenaltrigen Lössen der O h a k e a - L ö ß die g röß te 
Verbreitung. Es handelt sich um den jüngsten O t i r a n - L ö ß . D ie Datierung w i r d durch Tephra er
möglicht , was im letzten Aufschluß des dritten Exkursionstages demonstriert wurde: A m H i g h 
way N o . 1, im T a l des Hau tapu River , ist der L ö ß hervorragend aufgeschlossen. Eingeschaltet sind 
helle andesitische Tephra der M i d d l e Tongariro Subgroup (nach T O P P I N G 1 9 7 3 ) . D ie Tongariro 
Subgroup u m f a ß t alle andesitischen Tephra, die w ä h r e n d des Aranu ian vom Vulkanzent rum des 
Tongariro seit 1 3 0 0 0 J .v.h. geförder t wurden. Ü b e r l a g e r t w i r d der L ö ß von Taupo-Bims (Alter 
1 8 1 9 ± 1 7 ) . Der Aufschluß liegt in einer jungen S tö rungszone , wie aus einer Verwerfung hervor
geht, die den L ö ß betroffen hat. V o n Taihape erreichte die Exkurs ion am 4 . Tag nach wenigen 
Ki lometern den Oberlauf des Rangi t ike i und damit eine Terrassenlandschaft, wie sie nur selten 
zu sehen ist. Auch in Neuseeland gibt es kein vergleichbares Terrassensystem. Insgesamt werden 

3) In Neuseeland werden unter Tephra unverfestigte Pyrok las t ika verstanden (tephra-fall und 
tephra-flow). 

T a f e l I 
F ig . 1. Südküs te der Hawke-Bucht , 6 km westlich von Cape Kidnappers . Blick auf die Stei lküste 
bei dem Aussichtspunkt „He l l and Lightn ing Ridge" . Geneigte a l t q u a r t ä r e marine Sedimente, te i l 
weise von Flugsand überdeckt und durch Gewässer stark zerschnitten. Das hügelige Hin te r l and 
w i r d meist als Weide genutzt. 

F ig . 2 . Südlich Napie r . Ü b e r einem schwach entwickelten Pa läoso l folgt geschichteter Taupo-Bims 
(Taupo Pumice, tephra-fall , 1 8 5 0 ± 1 0 0 J.v.h.). 

F ig . 3 . Südwestl ich von Havel lock N o r t h . Unter etwa 4 m mächt igem L ö ß folgt die für die Dat ie
rung wichtige Aokautere Asche ( 2 0 6 0 0 ± 3 0 0 J.v.h.). Es handelt sich um den O h a k e a - L ö ß des 
Ot i ran-Glaz ia l s . 

F ig . 4 . S t raßeneinschni t t 3 k m östlich der Stadt Taupo, an der H a u p t s t r a ß e Taupo—Napier . Es 
sind die folgenden Glieder des Taupo-Vulkanzentrums aufgeschlossen (von oben nach unten, je
weils durch Beschriftung gekennzeichnet): Taupo Pumice Formation, 4 , 2 5 m mächt ig ; es sind aber 
nur die basalen Schichten zu sehen, ca. 1 8 0 0 J .v .h . ; Mapa ra Tephra, 0 , 6 m, ca. 2 1 0 0 J .v .h . ; W h a -
kaipo Tephra, 0 , 4 0 m, ca. 2 7 0 0 J .v .h . ; W a i m i h i a Formation, 1 ,90 m, ca. 3 4 0 0 J .v .h . ; Hinemaia ia 
Ash , 0 , 3 4 m, ca. 6 0 0 0 J .v.h. (tiefste Beschriftung); dann folgen (nicht mehr bcschrifttet und nur 
z. T . noch aufgeschlossen): 
Poronui Ash , 0 , 3 2 m ; Opepe Tephra, 1 ,75 m ; Poronui Tephra 0 , 4 0 m ; K a r a p i t i L a p i l l i , 1 ,02 m, 
ca. 9 8 0 0 J .v .h . ; tephric loess, 0 , 6 2 m, mit schwach entwickeltem Pa läoso l . Das Liegende bilden etwa 
4 m mächtige fluviale Sande und Schotter; dann folgen Breccien aus Aschen und L a p a l l i mit Unter 
grundgesteinen (Grauwacke, R h y o l i t h und Ignimbrit) der Oruanui Formation (ca. 2 0 0 0 0 J.v.h.). 

F ig . 5 . S t raßeneinschni t t am Westrand des Taupo-Sees; aufgeschlossen sind verschiedene Tephra 
des Taupo-Vulkanzentrums und im oberen (auf dem Foto helleren) Abschnitt tephric loess. 

F ig . 6 . Blick von Osten auf den Aschenkegel des M t . Ngauruhoe (2 2 9 1 m) bei einer Erupt ion . Im 
Vordergrund lockere und verkittete Tephra. 

A l l e Aufnahmen E . Schönhals . 





T EPHRA FORMATIONS 
AT SURFACE (with.n 45 CIT 

f scxl- to»mtnq parent materials 
(30 L m Isopachs) 

_ . — . — h q j u r u h o » - Ash 

Tarawera Ash and Lapilli 

— Kaharoa Ash 

Taupu Pumic»' 

A b b . 4 . D ie Verbreitung der Tephra der 3 Vulkanzentren der Nord inse l bis 0 , 4 5 m Tiefe. Bemer
kung: D ie 1 5 cm-Isopache der ebenfalls zum Taupo-Vulkanzent rum gehörenden Waimih ia Forma

tion ( 3 4 4 0 ± 7 0 J.v.h.) ist bis zur Os tküs t e verbreitet (nach P U L L A R et al . 1 9 7 3 ) . 

Ijj'jjjj Ydlow - grey eorths 

WELLINGTON 

Stony toils Associated with 
Yd low -grey earths 

['; ' . ' ] Yellow-brown earths 

j j Yellow-brown pumice soils 

[ j Yellow - brown looms 

I ' '] Yellow - brown loams to Yellow-
L . ,1 brown earths intergr ode 

Yellow - brown sands 

Recent soils, gley soils, 
organic soils 

A b b . 5. Die wichtigsten Bodentypen im mittleren und südlichen Te i l der Nordinse l 
(aus dem Exkurs ions führe r C 1 1 ) . 



14 Terrassen unterschieden, von denen 7 besonders gut entwickelt sind. A l l e Terrassen werden dem 
„ U p p e r Quaternary" (Mi t t e l - und Jung -P l e i s t ozän ) zugewiesen und als kaltzeit l ich angesehen. 
Z w e i Hebungszonen queren das Flußgebie t , so d a ß die A b s t ä n d e zwischen den Terrassen relativ 
g r o ß und die ä l teren Terrassen tektonisch beansprucht sind. D ie modellartige Terrassenlandschaft 
ist demnach auf q u a r t ä r e Klimaschwankungen, auf Hebung und die leichte Erodierbarkeit der 
Sedimente zurückzuführen . D i e Basis der Terrassenfolge bildet die Moun t C u r l Tephra, datiert 
auf 230 000 ± 30 000 J .v.h. Diese Tephra über lager t einen Löß , der mit der äl testen Terrasse 
(Aldwor th) parallelisiert w i r d . 

D i e Terrassen werden von L ö ß , Tephra und in der N ä h e der Küs te von D ü n e n s a n d über lager t . 
Es w i r d angenommen, d a ß das L ö ß m a t e r i a l aus den Überschwemmungsgebie ten der Flüsse ausge
weht wurde, was auch aus den regionalen Mächt igkei tsunterschieden des Losses geschlossen w i r d . 
Die K ö r n u n g vari iert und ist von der Entfernung vom Auswehungsgebiet abhäng ig . D i e N ä h e des 
Ursprungsgebiets macht sich durch einen höheren Sandgehalt bemerkbar. Auch der L ö ß w i r d — wie 
die Terrassen — als ein unter kaltzeitlichen Bedingungen entstandenes Sediment angesehen. Z u 
jeder Terrasse gehör t nach M I L N E (1973) ein L ö ß ; beide haben daher das gleiche A l t e r und erhalten 
infolgedessen auch den gleichen Namen . 

Der L ö ß ist carbonatfrei; das Fehlen von kalkhalt igen Gesteinen und die hohen Niederschläge 
(850—3000 mm) werden als Ursachen angesehen. D ie Eigenschaften des Losses ä n d e r n sich mit der 
Entfernung vom Auswehungsgebiet, dem K l i m a und dem Al te r . Dies ist besonders beim jüngsten 
L ö ß ( O h a k e a - L ö ß ) der F a l l und kommt auch in der Bodenentwicklung zum Ausdruck: In Gebie
ten mit weniger als 1100 mm Niederschlag gehen aus O h a k e a - L ö ß olivbraune feinsandige Lehme 
und in g rößere re r Entfernung vom F l u ß olivgraue tonige Lehme hervor. D i e ersteren sind nach 
unserer Nomenkla tur als Pseudogley-Parabraunerden, die letzteren als Parabraunerde-Pseudo-
gleye und Pseudogleye zu bezeichnen. Charakteristisch sind die graue Aderung und die starken 
Tonbe läge auf den Schwundrissen. Dies w i r d auf die sommerliche Austrocknung des Bodens und 
die dadurch hervorgerufene R i ß b i l d u n g sowie auf die Toneinwaschung w ä h r e n d der feuchten Jah
reszeit zurückgeführ t . In Gebieten mit mehr als 1100 mm Niederschlag und fehlender sommer
licher Austrocknung des Bodens sind dagegen überwiegend Parabraunerden und schwach pseudo-
vergleyte Parabraunerden aus feinsandigem und schluffigem Lehm verbreitet. 

Im Gegensatz zum O h a k e a - L ö ß sind die ä l te ren Lösse wesentlich s t ä rke r pedogen übe rp räg t . 
Dies war in einem tiefen St raßeneinschni t t am S ü d r a n d des unteren Rangi t ikei -Tals besonders 
deutlich zu erkennen (Tafel 2, F ig . 2 u. 3). Insgesamt sind an dieser Stelle über Sanden und 
Schottern der Wanganui-Serie 6 Lösse aufgeschlossen: 

O h a k e a - L ö ß — 0,70 m 
Aokautere-Asche — 0,15 m 
O h a k e a - L ö ß — 0,40 m } Ot i r an -Ka l t ze i t 
R a t a - L ö ß — 0,50 m 
P o r e w a - L ö ß — 0,60 m 
G r e a t f o r d - L ö ß — 1,20 m 
M a r t o n - L ö ß — 2,20 m 
B u r n a n d - L ö ß — 0,90 m 
? B u r n a n d - K o l l u v i u m — 1,40 m 
Wanganui Series Sediments (Sand, Schotter) ± 10,00 m 

Es ist vers tändl ich , d a ß bei den meist geringen Mächt igkei ten des Losses die pedogenen M e r k 
male und Eigenschaften bei weitem dominieren. Besonderes Interesse fanden die in den 4 unteren 
Böden vorkommenden festen Fe -Mn-Konkre t ionen ; sie haben meistens einen Durchmesser von 
etwa V2—1 cm und bilden 10—30 cm mächtige Hor izonte . Es kann woh l angenommen werden, 
d a ß die Konkret ionen autochthon sind und auf die geringe Durchläss igkei t der liegenden Böden 
zurückzuführen sind. Auch die übr igen morphologischen Merkmale lassen den Schluß zu, d a ß es 
sich um extreme Pseudogleye handelt, wie sie in Mit teleuropa bei ä l te ren Lössen vorkommen. 

Der höhere Abschnitt dieses Profils mit 3 Lössen war noch einmal wenige k m von der Küs te 
entfernt aufgeschlossen. H i e r folgen die 3 Lösse über D ü n e n s a n d , der (vorläufig) in das Otu r i an -
Interglazial eingestuft w i r d . De r O h a k e a - L ö ß ist auch an dieser Stelle durch die helle Aokautere 
Asche in zwei Lagen zu gliedern. 

M i t diesem Aufschluß hatte die Exkurs ion die Wes tküs te erreicht und nach etwa 50 k m Fahrt 
durch D ü n e n s a n d und junge fluviale Ablagerungen wurde die Stadt Wanganui an der M ü n d u n g 
des gleichnamigen Flusses erreicht. 

D i e Fahrt am fünften Tag von Wanganui nach N e w P lymouth bot Gelegenheit, die geologisch-
morphologisch-pedologischen Verhäl tn isse an der Küs te und in der weiteren Umgebung des 2520 m 
hohen M t . Egmont (Provinz Taranaki) kennenzulernen. Durch die sachkundige F ü h r u n g von 
V . E . N E A L L und Mrs . D . S E W A R D wurden w i r über die verschiedenaltrigen marinen Terrassen 
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informiert, über die mitunter auf eine Entferung von mehreren Ki lometern die S t r aße verläuft 
(Tafel 2, F ig . 4). Unterschiedliche H e b u n g s b e t r ä g e und Verwerfungen, die Uberlagerung der Ter
rassen durch D ü n e n und Tephra und ihre Zerschneidung durch zahlreiche Gewässer sind im we
sentlichen die Ursachen für den Landschaftswechsel im Küstengebie t . 

E t w a bei der Stadt H a w e r a traf die Exkurs ion zum ersten M a l auf andesitische Tephra des 
M t . Egmont (Tafel 2, F ig . 5). Diese bilden fast in der gesamten P rov inz Taranaki das Bodenaus
gangssubstrat. Der Boden hat eine gelblichbraune Farbe und w i r d daher nach der neuseeländischen 
Klassif ikat ion als Y e l l o w - b r o w n loam bezeichnet (nach der neuen USA-Klas s i f i ka t ion als Andept) . 
Der B - H o r i z o n t hat prismatisches Gefüge und ist wie der A - H o r i z o n t allophanreich. Häuf ig ist 
der A - H o r i z o n t wegen des hohen Humusgehalts schwarz, was zum großen Te i l auf die u r s p r ü n g 
liche Vegetation (Nothofdg#5-Wälder), aber auch auf den Farn Pteridium aquilinium var. escu-
leutum zu rückzuführen ist. Es handelt sich um fruchtbare Böden, die in dem milden Seeklima 
(1000—1500 mm Niederschlag) ein gutes Weideland darstellen, so d a ß die Milchwirtschaft über 
wiegt. 

E i n besonders interessantes Prof i l wurde am Strand von Opunake besichtigt (Tafel 2, F ig . 1); 
hier sind 3 Lahare aufgeschlossen (Opua-, Warea- und Pungarehu-Formation). Sie werden durch 
2 Tephra getrennt (Oakura- und Okato-Tephra) . Für die Datierung der Lahare ist eine anmoorige 

T a f e l I I 

F ig . 1. Stei lküste nördl ich der Stadt Opunake. Aufgeschlossen sind 3 Lahare und 2 Tephra. Der 
äl teste Lahar der Pngarehu Formation, etwa 23 000 J.v.h. , Oka to Tephra (>7000 und < 16000 
J.v.h. , der mittlere Lahar der Warea Formation, wahrscheinlich 12—16000 J.v.h. , Oakura Tephra, 
<7000 J .v.h. und der jüngste Lahar der O p u a Formation. 

F ig . 2. S t raßeneinschni t t Mangaonoho—Fei lding, etwa 6 k m nördl ich Cheltenham. Aufgeschlossen 
sind mehrere Lösse, die pedogen stark v e r ä n d e r t sind, kenntlich an 4 Fe-Konkretionshorizonten. 
Der tiefste Konkret ionshorizont l inks unten bildet die Basis eines etwa 2 m mächtigen Ko l luv iums 
(? Burnand K o l l u v i u m ) ; zwischen dem zweiten und dritten Konkret ionshorizont folgt der Bur -
n a n d - L ö ß , zwischen dem dritten und dem schwächer ausgebildeten vierten der M a r t o n - L ö ß , dann 
der etwas mächt igere G r e a t f o r d - L ö ß und der nicht n ä h e r zu gliedernde Porewa- und R a t a - L ö ß . 
Der oberste, ungefähr 1,3 m mächtige Abschnitt gehör t zum O h a k e a - L ö ß ; dies ist durch die ein
gelagerte Aokautere-Asche (ca. 20 000 J.v.h.) nachgewiesen. Die 3 ä l te ren Lösse gehören zum W a i -
mean-Glazia l , die 3 jüngeren zum O t i r a n - G l a z i a l . 

F ig . 3. D ie beiden mittleren Konkretionshorizonte. D ie am Steilhang teilweise verschwemmten 
festen Konkret ionen haben im allgemeinen einen Durchmesser von V2—1 cm. Sie sind zusammen 
mit der starken G r a u f ä r b u n g und der Rostfleckigkeit des lehmigen Substrats die morphologischen 
Merkmale einer extremen Pseudovergleyung, die sich besonders auf den ebenen lößbedeckten Ter
rassen bemerkbar macht. Im jüngsten L ö ß (Ohakea) sind meistens Yel low-grey earths ausgebildet 
(Ustalfs, Udalfs , Aqualfs) . 

F ig . 4. Verschiedenaltrige Strandterrassen 11 k m nordwestlich von Wanganui . Im Vordergrund die 
Rapanui-Terrasse, im Mit te lgrund, durch einen Bach getrennt, die Ngarino-Terrasse, beide Otur i an -
Interglazial . Im Hin tergrund die Brunswick-Terrasse des (vorletzten) Teragian-Interglazials. 

F ig . 5. Blick aus einer Entfernung von etwa 15 k m auf den Nordwes t -Hang des M t . Egmont 
(2520 m). Deutl ich ist die starke Ze r s tö rung des Vulkans durch Starkregen zu sehen. Es wurden 
Starkregen bis zu 800 mm in 6 Stunden registriert. 

F ig . 6. Einschnitt an der H a u p t s t r a ß e H a m i l t o n — A u c k l a n d , etwa 32 k m nördl ich H a m i l t o n . A u f 
geschlossen sind verwitterte Aschen der H a m i l t o n A s h Formation (200 000—400 000 J.v.h.) und 
der K a u r o a Ash Formation (ä l ter als 400 000 J.v.h.). D ie Basis der H a m i l t o n A s h Formation b i l 
det eine zu we ißem Ton verwitterte Asche von etwa 40 cm Mächt igkei t und eine 5 cm starke 
Schicht aus röt l ichgelbem, grobsandigem Lehm (verwitterte Asche). Dann folgt ein brauner bis 
braungelber Ton mit schwarzen schrotgroßen Konkret ionen, der etwa 40—50 cm mächt ig ist und 
in einen gelblichen, fleckigen, plastischen Ton übergeh t (verwitterte Asche insgesamt 1,45 m mäch
tig). Der obere Te i l dieses Abschnitts w i r d als Pa läoso l gedeutet. Der weiße Ton an der Basis der 
H a m i l t o n Ash Formation ist ein wichtiger Lei thorizont . 

A l l e Aufnahmen E . Schönhals. 





SchlufHage in einem ähnlichen Aufschluß 1,5 k m weiter südlich wicht ig; denn an einem Holzres t 
aus dieser Schicht konnte das i ^ C - A l t e r bestimmt werden (23000 ± 300 J.v.h.). Bei der Fahrt 
durch die hügelige westliche Randzone des M t . Egmont wurden die e r w ä h n t e n Tephra noch an 
mehreren Stellen besichtigt. Das Rel ief der kuppig-hüge l igen Landschaft ist durch Lahare verursacht, 
über deren Entstehung lebhaft diskutiert wurde. Den Abschluß des Tages bildete die Fahrt durch 
den Egmont-Nat iona lpark mit Podocarpus-Wáláern und dem Farn Blechnum capense. 

Fast die Häl f te der Fahrt von N e w P lymouth nach H a m i l t o n verlief entlang der Küs te und war 
daher eine Fortsetzung des Programms vom vorhergehenden Tag. W i r sahen Lahare an den T a l 
r ä n d e r n des Wai ta ra und anderer Gewässer östlich von N e w Plymouth , dann ä l tere Strandter
rassen in unterschiedlicher H ö h e , die letztinterglaziale Terrasse, über lager t von D ü n e n s a n d und 
andesitischer Asche, letztinterglazialen D ü n e n s a n d über kiesigem Küs tensand und an mehreren 
Stellen q u a r t ä r e S tö rungen . 

Bei A w a k i n o ver l ießen w i r die Küs te und folgten zunächst dem L a u f des gleichnamigen Flus-
sec. Das Landschaftsbild gleicht nun nicht mehr dem der beiden letzten Tage, denn es treten Schol
len aus Trias- und Jura-Gesteinen auf, die die Ursache g rößere r Reliefunterschiede sind. H ö h e n 
bis zu 800 m N N kommen vor. N ö r d l i c h des A w a k i n o sind im küs tenfe rneren Gebiet neben 
m i o z ä n e n Sedimenten übe rwiegend o l igozäne kalkhalt ige Schiuffsteine, a u ß e r d e m Sandsteine und 
Kalksteine verbreitet. D ie Gesteins-, Boden und Reliefunterschiede wi rken sich besonders nach
teilig aus, wenn der W a l d gerodet und durch Weide ersetzt w i r d . Der vol lkommen v e r ä n d e r t e 
Wasserhaushalt (zeitweise Austrocknung) und die dadurch hervorgerufenen Gefügeve rände rungen 
durch Schrumpfung verursachen w ä h r e n d der niederschlagsreichen Jahreszeit Rutschungen, und 
zwar auf g röße ren Flächen. Durch Rutschungen und auch durch Bodenabtrag werden die unter 
W a l d vorhandenen Centra l ye l lom-brown earths ze rs tö r t und an ihre Stelle treten R o h b ö d e n und 
wenig entwickelte Böden mit A - B - C - P r o f i l . 

E ine g roße Verbrei tung haben ho lozäne Tephra ; sie bilden infolgedessen auf g roßen Flächen 
das Bodenausgangsgestein. D i e vulkanischen Lockerprodukte sind teilweise mit l ößa r t i gem M a 
terial vermischt und erreichen eine Mächt igke i t bis zu 5 m. Der verbreitetste Bodentyp ist der 
Y e l l o w - b r o w n loam, der bis in die N ä h e von H a m i l t o n vorkommt. 

Nach der Besichtigung von Ignimbri t -Aufschlüssen in S t raßene inschni t ten erreichte die E x k u r 
sion Te K u i t i , die wichtigste Stadt des „King Coun t ry" der M a o r i , und nach wenigen Ki lometern 
die T rop f s t e inhöh len von Wai tomo. Sie sind b e r ü h m t wegen der Ansammlung von G l ü h w ü r m c h e n 
(Arachnocampa luminosa), die die Decken des weitverzweigten Höh lensys t ems zu hunderttau-
senden besiedeln. 

D i e Landschaft, die w i r auf den nächsten 30 k m kennenlernen, weist erhebliche Gesteinsunter
schiede auf. A u ß e r den auf g roßen Flächen verbreiteten Sanden und Kiesen des ä l te ren Q u a r t ä r s 
kommen Sand- und Schluffsteine, Konglomerate und Grauwacken des Jura sowie p l iozäne V u l -
kanite vor. D i e lithologischen Unterschiede machen sich in einem raschen Wechsel des Reliefs, der 
Böden und der Vegetation bzw. der Bodennutzung bemerkbar. 

Auch in diesem nordwestlichen T e i l der Nord inse l sind vulkanische Locker- und Festgesteine 
weit verbreitet und gut aufgeschlossen, und zwar nicht nur die jüngeren (jünger als 42 000 J.), 
sondern auch die ä l te ren (Hami l ton A s h Formation - ä l te r als 200 000 Jahre - Tafel 2, F ig . 6). 
D i e einzelnen Straten haben i m allgemeinen nur eine geringe Mächt igke i t (wenige Dezimeter) ; sie 
sind meistens zu einem schluffig-tonigen Lehm und T o n verwittert. D i e Farbe wechselt zwischen 
gelblichbraun, braun und dunkelbraun. Der allgemein verbreitete Bodentyp ist der Y e l l o w - b r o w n 
loam mit einem stark humosen A - H o r i z o n t von etwa 15—25 cm und einem dunkelbraunen B -
Hor i zon t . Es sind fruchtbare Böden, die sich in dem milden Seeklima (100—1500 mm Nieder 
schlag) sehr gut für Weide eignen (Milchwirtschaft und M a s t l ä m m e r ) . 

E t w a 20 k m südlich H a m i l t o n erfolgt ein nochmaliger Landschaftswechsel: Zwischen Rücken 
und H ü g e l n aus j u n g q u a r t ä r e n Ablagerungen des Waika to dehnen sich von kleinen Seen, Mooren 
und sandig-schluffigen Bildungen eingenommene Rinnen aus, durch die der Waika to f rüher seinen 
Weg nahm. Die Umgebung von H a m i l t o n hat durch die hüge l ig -kuppigen Oberf lächenformen und 
durch zahlreiche Moore Ähnl ichkei t mit Landschaften im Gebiet der letzten Vereisung N o r d 
deutschlands. 

A m Morgen des 17. 12. 1973 traf die kleine Gruppe von Qua r t ä r fo r s che rn Vorbereitungen für 
den letzten Exkursionstag mit dem Z ie l Auck land , das etwa 110 k m entfernt liegt. Doch zunächst 
stand die Besichtigung von Aufschlüssen in der unmittelbaren Umgebung der schönen U n ive r s i t ä t s 
stadt auf dem Programm: In einer tiefen Ausschachtung auf dem Unive r s i t ä t sge l ände und in einem 
St raßene inschni t t waren Q u a r t ä r p r o f i l e mit sehr alten und meist sehr stark verwitterten Aschen 
aufgeschlossen, nämlich die „ K a u r o a A s h Format ion" (ä l ter als 400 000 J.) und die f rüher schon 
e r w ä h n t e „ H a m i l t o n A s h Format ion" (äl ter als 200 000 J.). D i e Pa läoso le im ä l te ren Abschnitt 
sind durchweg rot gefärb t und sehr tonig, die im jüngeren Abschnitt dagegen gelbbraun bis braun 



gefärbt . N u r an der Obergrenze der „ H a m i l t o n A s h Format ion" ist ein dunkelrotbrauner bis 
rotgelber Tonboden entwickelt, der sich wegen seines Allophanreichtums von den anderen P a l ä o -
solen unterscheidet; sein A l t e r ist nicht bekannt. Es folgt diskordant ein lößar t iges Sediment von 
etwa 1 m Mächt igke i t mit einem A - B - C - P r o f i l . Auch nördl ich der ewa 40 k m langen Trias-Scholle, 
in die sich der Waika to eingeschnitten hat, herrschen die gleichen quar tärgeologischen Verhäl tn isse . 

E i n Wechsel der quar tärgeologischen Szene trat durch den Besuch des Südendes des F i r th of 
Thames ein, wo an 13 postglazialen S t r a n d w ä l l e n (jünger als 3900 Jahre) und den darauf entwik-
kelten Böden mit A - C - und A - B - C - P r o f i l die al lmähliche Ver landung e r l äu te r t wurde. A u f der 
Fahrt durch die Auckland-Halb inse l wurden im Basaltgebiet von Pokeno (Al t -P le i s tozän) am 
Rande eines Kraters in tiefen St raßeneinschni t ten Basalte und BasalttufTe mit Frittungs- und V e r 
witterungserscheinungen gezeigt. Nach ewa 30 k m wurde am N o r d r a n d des Manukau Harbour 
das zweie Basaltgebiet erreicht, das einen großen Te i l der Stadt Auckland einnimmt. 

D a m i t endete die über 1100 k m lange Exkurs ion durch einen Landesteil Neuseelands, in dem 
die geologischen V o r g ä n g e w ä h r e n d des Q u a r t ä r s vielfäl t ige Zeugen und Spuren in g roßem U m 
fang hinterlassen haben. D a n k und Anerkennung verdienen jene Forscher, die nun nach jahre
langer mühevo l l e r Arbei t im G e l ä n d e und Labor über das Wissen verfügen, um den A b l a u f der 
jüngeren Erdgeschichte der Nordinse l aufzuzeigen. 
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2.4. Bericht ü b e r die Exkursion C 5 vom 26.11. —1.12.1973 — Northern South Island 

V o n H E R B E R T L I E D T K E , Bochum 

M i t einer Abb i ldung 

Thema: Glaz ia le und küs t ennahe interglaziale Schichtenfolgen, junge Tektonik und Ablage
rungen des „Lower Quaternary". 

Route: Christchurch — Motunau R i v e r M o u t h — H u r u n u i R i v e r — Waiau R i v e r — Lewis 
Pass — Reefton — Greymouth — K u m a r a — H o k i t i k a — Westport — Lake Ro to i t i — Blen
heim — Pic ton — Well ington. 

Lei tung: R . P . S U G G A T E (Geologe), N . T. M O A R (Botaniker). 

Das hervorstechende Element dieser Exkurs ion waren die tektonischen Bewegungen des N o r d 
teils der Südinsel , die von dem besten Kenner dieses Gebietes vo rge führ t wurden, der zugleich 
das gegenwär t ige Schema der Glazialstrat igraphie Neuseelands erarbeitet hat. D i e an der Os tküs t e 
gelegene Motunau P i a in , 16 k m lang und trotz kräf t iger Abtragung noch 3 k m breit, zeigte die 
Verstellung mariner Ablagerungen, die in einer H ö h e zwischen 20—100 m liegen. Ebenso inter
essant waren die Südwes t /Nordos t - s t r e i chenden Verwerfungen zwischen Hanmer Springs und 
Springs Junction, wei l sie ihre noch heute wirksame A k t i v i t ä t anzeigen. E i n Erdbeben versetzte 
1888 einen Zaun horizontal um 2 m. A n anderen Stellen gelang der Nachweis einer Verstellung 
von 36 m bei gleichzeitiger horizontaler Verschiebung um 150 m. Aus der Terrassenkorrelation mit 
Eisrandlagen schließt man auf eine Bewegung von durchschnittlich 0,8 cm je Jahr (!). Ferner be
obachtet man als Folge der Bewegungen kleine geschlossene Hohl fo rmen (keine Toteis löcher!) , aber 



A b b . 6. D ie Grenzen der Gle t schervors töße und äl tere Küstenl in ien im nördl ichen Westland 
(nach S U G G A T E 1965). 

auch Rutschungen, die durch die tektonische A k t i v i t ä t ausgelöst wurden. D ie hier wirksamen V e r 
werfungen sind Äste der großen , die Südinsel N o r d o s t / S ü d w e s t - q u e r e n d e n Alp ine Fault , einer 
tcktonischen Leit l inie vom A u s m a ß der St. Andreas Fault bei San Francisco. Aber auch an der 
A lp ine Fault westlich des Lewis Pass konnten ganz junge Verwerfungen untersucht werden. 

Im Westland galt zwischen Greymouth und H o k i t i k a das Hauptinteresse den im G e l ä n d e und 
auf der Kar te deutlich erkennbaren E n d m o r ä n e n l o b e n der würmzei t l ichen Kumara-Phasen und 
den dazugehör igen in verschiedener H ö h e n l a g e befindlichen Sandern und Schmelzwasserterrassen 
(Abb. 6). Durch die ehemals individuelle Goldsuche waren viele Aufschlüsse vorhanden, aber der 
hohe Niederschlag (2 500—3 400 mm) hat vieles wieder zers tör t , und der Notbofagus (Beech)-
Podocarpus-Wa\d ve rhü l l t die Wunden in der Landschaft. Trotzdem bietet dieses Gebiet den 
Schlüssel für die Q u a r t ä r s t r a t i g r a p h i e , und von hier stammen auch die heute für die Gliederung 
verwendeten N a m e n : K u m a r a 15 k m sö. Greymouth, O t i r a in der N ä h e von Arthur ' s Pass, W a i -
maunga n. von Greymouth. D ie ä l te ren Vereisungen liegen am weitesten vom Gebirge entfernt, 
aber die A b s t ä n d e der Grenzen der Vereisungen voneinander sind außerorden t l i ch gering. Die 
folgende Gliederung findet zur Zeit Anwendung : 

O t i r a -Ka l t ze i t (mit unverwittertem Mater ia l ) W ü r m 
Otur i -Warmze i t 

Waimea-Kal tze i t (mit angewittertem Material) R i ß ? 
Terangi-Warmzei t 

Waimunga-Kal tze i t (mit verwittertem Mater ia l ) M i n d e l ? 
Waiwhero-Warmzei t 

Po r ika -Ka l t ze i t (mit verwittertem Material) G ü n z ? 
Kaikoura-Orogenese 

Ross-Kal tzei t (völl ig durchgewittertes Mater ia l ) J u n g p l i o z ä n 



W ä h r e n d für die K u m a r a 2 - E n d m o r ä n e (Maximalstand) ca. 20 000 Jahre B . P . angegeben wer
den, was mit den W ü r m - ( W e i c h s e l - ) M a x i m u m klar übere ins t immt , hat man für die O t u r i - W a r m -
zeit bisher nur Werte gefunden, die niedriger sind als die des europäischen Eems. Zahlreiche 
marine Terrassen konnten südlich Westport beobachtet werden; dagegen galt die Fahrt von West
port nach Blenheim wieder Fragen der jungen Tektonik am Buller R ive r und am Wai rau R i v e r 
sowie dem Gletscherbecken des Lake Roto i t i (mit kleinen Toteislöchern am Rande der letzten V e r 
eisung) und der Ausbreitung der Waimea-Kal tze i t am Tophouse Pass. D ie zahlreichen E r ö r t e r u n 
gen allerdings junger Pollenanalysen und die E r k l ä r u n g zur Vegetationsentwicklung durch N . T. 
M O A R waren für die Teilnehmer ein g roßer Gewinn . 

2.5. Bericht ü b e r die Exkursion A 6 vom 24. 11. —1. 12. 1973 — Central South Island 

V o n K A R L A L B E R T H A B B E , Erlangen 

M i t 2 Abbildungen 

Die Exkurs ion fand vor dem K o n g r e ß in der Zeit vom 24. November bis 1. Dezember statt. 
Sie stand - wie auch die nach dem K o n g r e ß durchgeführ te Exkurs ion C 6 auf der gleichen Route -
unter der Lei tung von Michael L . L E A M Y vom N e w Zealand Soi l Bureau und K e v i n F . O ' C O N N O R 
vom L inco ln College der Univers i ty of Canterbury. Zeitweise standen a u ß e r d e m als F ü h r e r zur 
Ver fügung M . G A G E von der Univers i ty of Canterbury und R . P. S U G G A T E vom N e w Zealand 
Geological Survey, P . W A R D L E von der Botany Div i s ion des Department of Scientific and Indu
strial Research, M . M C K E L L A R und A . F. M A R K von der Univers i ty of Otago sowie J . G . B R U C E 
und D . M . L E S L I E vom N e w Zealand Soil Bureau. Hauptthemen der Exkurs ion waren: Glaz ia le 
und glazifluviale Ablagerungen auf der West- wie auf der Ostseite der Neuseeländischen Alpen , 
Lösse und Bodenbildungen sowie die Vegetationsfolgen des Exkursionsgebietes. D i e Exkursions
route ging von C h r i s t c h u r c h aus, querte am 1. Exkursionstag die Süda lpen über den Lewis 
P a ß nach G r e y m o u t h , folgte am 2. und 3. Tag der Wes tküs te nach Süden (Standquartier: 
F r a n z J o s e f G l a c i e r ) , führ te am 4. Tag über den Haast P a ß zurück auf die Ostseite des 
Gebirges (Tagesziel: W a n a k a) und am 5. (Tagesziel: A l e x a n d r a ) und 6. Tag durch das 
Gebiet des C lu tha R ive r nach D u n e d i n. Der 7. Tag und der Vormi t tag des 8. waren der U m 
gebung von Dunedin gewidmet, am Nachmittag des 8. Exkursionstages flog eine Sondermaschine 
der N e w Zealand A i r w a y s Corporat ion die Teilnehmer über die zentralen Teile der N e u s e e l ä n d i 
schen A l p e n zurück nach C h r i s t c h u r c h . D ie Exkurs ion war vom Wetter außerorden t l i ch 
begünst ig t , — ein Glücksfal l , wenn man bedenkt, d a ß an der Wes tküs te der Südinsel 6000 mm 
Niederschlag im Jahr fallen. 

Der 1. E x k u r s i o n s t a g führ te die Teilnehmer zunächst n o r d w ä r t s durch die Canterbury 
P l a i n und über den W e k a P a ß in das Becken von W a i k a r i , wo M . L E A M Y ein Lößprof i l zeigte, 
das sogleich auch einen Eindruck von den Problemen neuseeländischer L ö ß s t r a t i g r a p h i e gab. Das 
knapp 2 m mächtige Prof i l zeigte einen v o l l durchgewitterten L ö ß aus dem letzten (O t i r a -Glaz i a l 
über dem B t - H o r i z o n t eines fossilen Bodens auf einem äl teren L ö ß , der in das vorletzte (Waimea-) 
G l a z i a l gestellt w i r d . Auffäl l ig war die geringe Mächt igke i t des jüngsten Losses, — wohl eine 
Folge der nur kurzen Steppenperiode w ä h r e n d des Hochstandes der letzten Vereisung. D i e K o r r e 
lation der neuseeländischen Lösse mit den verschiedenen Glaz ia len ist aus mehreren G r ü n d e n un
sicher. E inma l ist die Folge der Glaz ia le nicht restlos gek lä r t und insbesondere das Waimea als 
eigenes G l a z i a l nicht unbestritten, zweitens sind die neuseeländischen Lösse meist kalkfre i und 
daher in Gebieten mit höheren Niederschlägen selten unverwittert anzutreffen. Schließlich waren in 
diesem speziellen F a l l (Hanglage!) Rutschungen nicht völ l ig auszuschließen. 

A u f der Weiterfahrt längs dem W a i a u R i v e r , in dessen breitem Schotterbett man im 
Vorbeifahren die aktuelle Auswehung der siltigen K o r n g r ö ß e n wunderschön beobachten konnte, 
galt das Interesse insbesondere der q u a r t ä r e n Tektonik, die hier längs der Hope-Verwerfung nicht 
nur zu vertikaler Verstellung von jüngsten Terrassen geführt hat, sondern auch zu Transversal
verschiebungen über Distanzen von bis zu 100 m sowie zur Bi ldung flacher Faltenstrukturen. Es 
scheint, als gingen diese Verstellungen ruckweise, jeweils in Verbindung mit Erdbeben vor sich, — 
jedenfalls haben Feinnivellements bei M a r u i a S p r i n g s , wo an der Awatere-Verwerfung 
junge Transversalverschiebungen mit Versetzung von rezenten Bachläufen deutlich zu beobachten 
sind, keinen Nachweis von andauernden langsamen Horizontalbewegungen erbracht. 

Das G e l ä n d e beiderseits der Exkursionsroute hatte nur in den höchsten Teilen des Gebirges 
alpinen, sonst eher mittelgebirgshaften Charakter . Der Lewis P a ß liegt 865 m hoch, die höchsten 
Erhebungen der Wasserscheide in diesem Gebiet rund 1000 m höher . T ro t z der geringen H ö h e 
und der niedrigen Breitenlage (42°30 ' — das entspricht in Europa etwa der Lage der Abruzzen 
in Mit tel i tal ien) war das Gebirge w ä h r e n d der letzten Kal tzei ten v o l l vergletschert. Aber die 



Gletscherzungen blieben noch im Gebirge liegen, ihre E n d m o r ä n e n wurden im Spä tg laz ia l g roßen
teils ausgeräumt , die Tä le r werden entsprechend von glazifluvialen Ablagerungen beherrscht. Stel
lenweise sind schöne Terrassentreppen ausgebildet. Einen Eindruck davon bekam man von einem 
Aussichtspunkt südlich R e e f t o n , von dem aus die ineinandergeschachtelten Terrassen des 
O t i r a - (mit mehreren Niveaus) , des Waimea- und des Waimaunga-Glazials zu beobachten waren. 
Die höheren Terrassen tragen Gleypodsole (Aquods) unterschiedlicher Mächt igkei t , die des Ot i ran 
Braunerden (Ochrepts), die F lußaue Gleye (Aquepts). Die Waimaunga-Terrassen überdecken weit
hin ä l te re q u a r t ä r e Sedimente (die PENCKsche Terrassentreppe ist hier also nicht vol lkommen aus
gebildet), sie sind a u ß e r d e m teilweise tektonisch verstellt. 

Ä l t e s t q u a r t ä r e Schotter, die O l d M a n Gravels, konnten auf der Wasserscheide zwischen Inan-
gahua und Grey River , am R e e f t o n S a d d l e kurz besichtigt werden. Es handelt sich um 
ein sehr mächtiges Sediment (rund 1500 m), das nur als Ä q u i v a l e n t einer Gebirgsbildung gedeutet 
werden kann. D ie obersten 600 m sind vergrust, die einzelnen Schotterkomponenten können je
doch noch ohne weiteres aus der M a t r i x herausgelöst werden. Pollenanalytische Untersuchungen 
haben ergeben, d a ß das obere Dr i t t e l der O l d M a n Gravels die Flora eines kühlen Kl imas en thä l t , 
die sich deutlich von derjenigen der tieferen Partien unterscheidet und daher mit großer Wahr 
scheinlichkeit in das beginnende Ple is tozän zu stellen ist. Einwandfre i glaziale Ablagerungen wie 
bei Ross (s. a. S. 249) haben sich hier allerdings nicht gefunden. 

Die natür l iche Vegetation des durchfahrenen Gebiets ist in den regenreichen höheren und west
lichen Teilen durch immergrünen Regenwald der gemäßig ten Breiten gekennzeichnet, w ä h r e n d sich 
im Osten — z. T. anthropogene (Brandrodung der Maor i ) — Offenlandformationen einschieben, 
die durch Tussock-(Büschel-)Gräser , v. a. Cbionochloa-Anen, gepräg t sind. Der W a l d wi rd heute 
von Nothof agus, der Südbuche, beherrscht, besonders von Nothof agus fusca. Pollenanalytische U n 
tersuchungen zeigen jedoch, d a ß die Wiederbewaldung im Postglazial zunächst durch Podocarpus-
Wälder eingeleitet wurde, und d a ß Nothof agus erst später — im Gebiet des Lewis P a ß etwa 6000 
Jahre v.h. — eingewandert ist. 

Der erste Besuch des 2. E x k u r s i o n s t a g e s galt einer restaurierten Go ldgräbe r s i ed lung 
(„S h a n t y t o w n") aus der Zeit des gold rush in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Bei 
dem seinerzeit hier geförder ten G o l d handelte es sich um Seifengold, das sich an der Basis jung-
q u a r t ä r e r Schotter dicht vor den zugehör igen M o r ä n e n fand. Ähnlich dem G o l d trifft man hier 
und weiter im Süden an t e r t i ä re r Lagers t ä t t e Nephr i t („greens tone" , „ J a d e " ) , der schon für die 
M a o r i ein begehrter Werkstoff war und heute in H o k i t i k a zu Schmuck verarbeitet w i r d . 

Im Gebiet südlich Greymoth hat P . S U G G A T E die derzeit gebräuchliche Gliederung des neusee
ländischen J u n g q u a r t ä r s erarbeitet und demonstrierte sie nun im Ge lände . Zwischen K u m a r a 
und H o k i t i k a finden sich im Gebirgsvorland dicht hintereinander mehrere M o r ä n e n w ä l l e von 
bis zu 200 m relativer H ö h e und mit entsprechenden Schottervorfeldern (vgl. dazu Abb . 7), von 
außen nach innen: Hohonu , K u m a r a 1, Kumara 2/1, Kumara 2/2, Kumara 3. Die drei K u m a r a -

ProMt im Btrtich Taramokau - Kopitta Crttk 

A b b . 7. Q u a r t ä r - P r o f i l e zwischen Kumara und H o k i t i k a (nach R. P. S U G G A T E 1965 aus Guidebook 
for Excursion 6, 1973). 



M o r ä n e n wurden früher dem letzten G l a z i a l (Otira) zugerechnet. D a aber das zu K u m a r a 1 ge
hör ige Schotterfeld von einem K l i f f geschnitten w i r d (Awatuna Cliff) und Torfe v o r dem K l i f f , 
aber u n t e r K u m a r a 2/1-Schottern ein Radiokarbonalter von > 50 000 Jahren ergaben, m u ß 
K u m a r a 1 von Kumara 2 durch eine mit einem Meeresspiegelhochstand verbundene Warmzei t ge
trennt sein, die höchstwahrscheinlich ä l ter ist als die äl testen letzteiszeitlichen Interstadiale. K u 
mara 1 w i r d daher in ein eigenes G l a z i a l (Waimea) gestellt. D a die Hohonu-Terrassen ihrerseits 
durch ein noch äl teres K l i f f abgeschnitten werden (Karoro Cl i f f ) , w i r d Hohonu einer noch ä l teren 
Vergletscherung (Waimaunga) zugewiesen. S U G G A T E S Gliederung beruht also im wesentlichen auf 
der morphologisch einleuchtenden Argumentation, d a ß Kal tzei ten durch Gle tschervors töße , W a r m 
zeiten durch Meeresspiegelhochstände dokumentiert werden. 

Gegen diese Gliederung w i r d vorgebracht, d a ß alle M o r ä n e n und Schotterfelder sehr frische 
Formen zeigen. Demgegenüber kann S U G G A T E darauf verweisen, d a ß in diesem Gebiet Solif luktion 
wegen des Fehlens von Dauerfrostboden auch w ä h r e n d des Hochstandes der Kal tzei ten für die 
Reliefformung keine Rol le gespielt hat. E r kann weiter damit argumentieren, d a ß alle Terrassen
flächen dicht unter der Oberfläche Eisenkrusten von großer H ä r t e aufweisen, so d a ß ihre A b t r a 
gung erschwert ist. Eine solche Ortseinbildung wurde in einer Schottergrube bei A r a h u r a vor
geführt , wo K u m a r a 2/1-Schotter von einer etwa 1 m mächt igen Deckschicht äolischen Silts ( „Löß" ) 
bedeckt sind. Dieser Silt ist stark gebleicht, er bildet den A«.-Horizont eines Podsols. Der zugehö
rige B s - H o r i z o n t — als betonartig verfestigte Eisenkruste ausgebildet — ist dagegen an den K o n -
takt-Silt-Schotter gebunden. — Dem weiteren E inwand , d a ß die fünf E n d m o r ä n e n sehr dicht hin-
tcreinandergestaffelt erscheinen, l äß t sich mit dem Hinweis auf den gegenüber etwa alpinen Gle t 
schern andersartigen Massenhaushalt der neuseeländischen Gletscher begegnen. Der Hauptgrund, 
d a ß das Waimea-Glaz ia l gleichwohl nicht allgemein anerkannt w i r d , liegt darin, d a ß auf der Ost
seite der Südinsel entsprechende Ablagerungen bisher nicht zweifelsfrei belegt werden können , 
und d a ß junge Tektonik als Ursache für Küs t enhebung und Kl i f fb i ldung nicht völl ig auszuschlie
ßen ist. 

Die Exkursionsroute führ te am Nachmittag zu sehr interessanten Aufschlüssen an der B l u e 
S p u r R o a d östlich H o k i t i k a , die den im einzelnen recht komplizierten Aufbau der mit tel-
und jungple i s tozänen Sedimente vor dem K a r o r o Cl i f f zeigten, dann an der Küs te südwär t s nach 
R o s s , das durch die Untersuchungen von G A G E über g laz iä re Einschaltungen in die hier wieder 
anstehenden O l d M a n Gravels bekannt geworden ist, und weiter nach Franz Josef Glacier . Das 
ganze Gebiet südlich Greymouth ist pflanzensoziologisch dadurch interessant, d a ß hier die Süd-
buche fehlt, obwohl aus pollenanalytischen Untersuchungen bekannt ist, d a ß sie die Vegetation 
des letzten Interglazials (Oturi) auch in diesem Gebiet beherrschte. Der W a l d w i r d hier von 
Podocarpus-Ancn geprägt , auffäl l ig sind die zahlreichen Lianen und Epiphyten und der dichte 
Unterwuchs (Baumfarne!). 

Der 3. E x k u r s i o n s t a g war ganz dem F r a n z - J o s e f - G l e t s c h e r und seinen? 
Vor fe ld gewidmet. Interessenten konnten schon morgens früh vor dem Frühstück mit einem Führe r 
die Gletscherzunge begehen, oder mit einer kleinen 6sitzigen Maschine den ganzen Gletscher und 
seine Nachbarn bis ins N ä h r g e b i e t abfliegen. 

Für den E u r o p ä e r ist an den Gletschern auf der Westseite der Neuseeländischen Alpen zu
nächst beeindruckend, d a ß sich hier in 4 3 ° 3 0 ' Südbre i te aus Firnbecken, deren Umrahmung 3000 m 
kaum überschreitet , Gletscherzungen bis unter 300 m über Meer herabziehen, — weit unter die 
Baumgrenze also, die am Franz-Josef-Gletscher etwa bei 1300 m liegt (vgl. dazu A b b . 8). Das ist 
nur möglich, weil die Niederschläge hier in der südhemisphär ischen Westwindzone exzessive 
H ö h e n erreichen. Sie liegen schon am Gebirgsrand um 4000 mm im Jahr und dürften im Gebirge 
60C0 mm weit überschreiten. Zusammen mit dem steilen Gefäl le führ t das zu einem sehr raschen 
Stoffumsatz. M C S A V E N E Y & G A G E haben 1966 im Mit te l te i l der Zunge des Franz-Josef-Gletschers 
ein tägliches Vorrücken um 150 cm gemessen. Diese rasche Eisbewegung ä u ß e r t sich auch in einem 
lebhaften Oszi l l ieren der Gletscherstirn. Dem allgemeinen Rückzug der Gletscher seit dem Ende 
des vorigen Jahrhunderts stehen hier W i e d e r v o r s t ö ß e über mehrere hundert Meter mit M a x i m a l 
s tänden in den Jahren 1934, 1951 und 1967 gegenüber, die sich schon Jahre vorher durch ein ein
drucksvolles Anschwellen der Eismächt igkei t im oberen Te i l der Zunge angekünd ig t hatten. Auch 
Gletscherläufe kommen vor, meist im Gefolge von S ta rkregenfä l len im Sommer. Sie können zu 
katastrophalen V e r ä n d e r u n g e n des F lußbe t tes führen, so zuletzt im Dezember 1965, als sich das 
Bett des Waiho innerhalb weniger Stunden stellenweise um volle 18 m aufhöhte . Der neue 
Schwemmkegel wurde anschließend in wenigen Monaten wieder zerschnitten, so d a ß hier inner
halb kürzes te r Zei t Formen geschaffen wurden, für die anderswo ganze Eiszeitabschnitte gebraucht 
werden. 

Der tiefen Lage und dem K l i m a entsprechend geht hier die Wiedereroberung glazialer und 
glazifluvialer Aufschüttungsflächen durch die Vegetation sehr rasch vor sich. A m Vormi t tag des 
3. Exkursionstages wurde das — nach dem Besuch der Gletscherstirn — von P. W A R D L E auf dem 



A b b . 8. Der Franz-Josef-Gletscher und seine historischen Glc tschers tände . Eisflächen nach Luft
bildern 1 9 6 5 , Gletscherstirn nach dem Stand von 1 9 7 3 (nach N . Z . Topographical M a p 1 : 6 3 3 6 0 , 
S. 71 Weiho/S 7 9 M t . C o o k ; \ V . A . S A R A 1 9 7 0 / P . W A R D L E 1 9 7 3 ; aus Guidebook for Excursion 6, 

1 9 7 3 ) . 



D o u g l a s T r a c k demonstriert, der M o r ä n e n von 1820, aus dem 18. und aus dem 17. Jahr
hundert schneidet. Sie zeichnen sich nicht nur durch unterschiedliche H ö h e des Bewuchses aus, son
dern auch durch einen deutlichen Wechsel der Ar ten bis hin zur Schlußgesellschaft des Podocarpus-
Waldes. Der Pflanzensukzession entspricht eine Bodensequenz vom Rohboden bis zum Podsol. 

A m Nachmittag dieses Tages wurden spätglaz ia le M o r ä n e n des Franz-Josef-Glctschers im Ge
birgsvorland und an der Küs te aufgesucht. Das Zungenbecken der späthochglazia len Gletscher ist 
hier durch die Brandung des postglazialen Meereshochstandes angeschnitten worden, so d a ß die 
flankierenden M o r ä n e n w ä l l e als Kaps aus dem Küstenprofi l hervorragen, w ä h r e n d im Zungen
becken eine Lagune mit vorgelagertem Strandwall entstanden ist, die von rückwär t s durch die 
Schotter des als „bra ided r iver" ausgebildeten Gletscherbaches al lmählich zugeschüttet w i rd . A m 
O m o e r o a B l u f f hat die Brandung in den W a l l m o r ä n e n s t ü m p f e n schöne Aufschlüsse ge-
schafTen. Das M o r ä n e n m a t e r i a l ist hier bräunl ich ver fä rb t , also chemisch v e r ä n d e r t und deshalb 
als f rühglazia l kartiert worden. Holzfunde in sandig-siltigen Sedimenten im Hangenden der M o 
räne haben jedoch ein Al te r von nur 13 950 Jahren ergeben, so d a ß dieser M o r ä n e n w a l l wohl eher 
einer Spä tphase zuzuordnen ist, die dem Kumara 3 S U G G A T E S vergleichbar wäre . Die deutlich 
ausgeprägte W a i h o L o o p M o r a i n e weiter l a n d e i n w ä r t s stellt ähnliche Datierungspro
bleme. A n ihrer Innenflanke ist unter Schottern H o l z gefunden worden, das ein Radiokarbonalter 
von 2 430 Jahren ergab. Diese begrabenen H ö l z e r stehen aber in Zusammenhang mit einem Schot
terstau hinter dem M o r ä n e n w a l l , dieser selbst dürfte erheblich ä l ter sein, S U G G A T E stellt ihn ver
mutungsweise in die jüngere Dryaszeit (11 000 J.v.h.). 

Der 4. E x k u r s i o n s t a g führ te an der Westküs te entlang nach Haast und über den Haast 
P a ß zum Wanaka- und Hawea-See auf der Ostseite des Gebirges. E i n kurzer H a l t wurde am 
F o x - G l e t s c h e r eingelegt, der ein durch Toteisformen eindrucksvoll geprägtes Vor fe ld auf
weist und — ähnlich dem Franz-Josef-Gletscher — bei allgemeinem Rückzug vor allem seit den 
30er Jahren 1964—1967 wieder rund 200 m vorges toßen ist. A n der Brücke über den C o o k 
R i v e r einige Ki lometer weiter ist eine Überschiebung von jungpaläozoischen metamorphen 
Schiefern über j u n g q u a r t ä r e Schotter aufgeschlossen. 

Jüngs te tektonische Bewegungen waren auch Gegenstand des nächsten Hal ts an der M ü n d u n g 
des P a r i n g a R i v e r . Die hier anstehende Paringa-Serie ist, wie S U G G A T E gezeigt hat, eine 
Folge von marinen Silten an der Basis zu fluvialcn Schottern und Sanden mit eingelagerten Tor 
fen im oberen Te i l . Ihr Radiokarbonalter liegt zwischen 13 400 und 7 400 J.v.h. Es handelt sich 
um die Fül lung eines Trogtales aus der Zeit nach dem Kumara 3 -Vors toß . D ie Schichten sind ver
stellt, teils in flache Falten gelegt, größtente i l s aber durch ein Fallen von etwa 10° von der hier 
durchziehenden Alp inen Verwerfung weg l ande inwär t s ausgezeichnet. Wichtig ist der marine 
Charakter der Basis-Silte: da der Meeresspiegel zur Zeit der Bi ldung etwa 70 m tiefer lag als 
heute, der Fossilinhalt aber auf etwa 40 m Wassertiefc hinweist und die Basis der Paringaschich-
ten heute 36 m über Meer liegt, ergibt sich eine Hebung von 142 m in 13 400 Jahren, also von 
rund 10 m pro 1000 Jahre oder durchschnittlich 1 cm pro Jahr. Dabei handelt es sich um aktive 
Hebung, isostatische Bewegungen haben offenbar keine wesentliche Rol le gespielt. 

Derar t ig kräftige junge Bewegungen machen natürl ich die zeitliche Einstufung mariner Ter
rassen außerordent l i ch problematisch. A l s ein Beispiel für viele zeigt M . G A G E drei Terrassen am 
S h i p C r e e k (no rdos twä r t s Haast) in 70, 26—30 und 3 m über Meer, die als vorletztglazial , 
letztglazial und postglazial eingestuft werden, jedoch widersprüchl iche Radiokarbondaten ge
liefert haben. 

Südlich des Paringa R ive r setzt unvermittelt wieder Notbofagus-WM ein, in dem be
sonders in mittleren Höhen lagen , wie sie auf der Fahrt über den Haast P a ß (571 m) gequert wur
den, die Silberbuche, Nothojagus menziesii, dominiert. Die Fahrt über den Haast P a ß zeigte in 
eindrucksvoller Weise den raschen Ü b e r g a n g vom epiphytenreichen immergrünen Regenwald des 
Westens zur Steppe auf der trockenen Ostseite des Gebirges. A m Wanaka- und Hawea-See ist man 
bereits in einem Offenland, dessen natür l iche W ä l d e r schon der Brandrodung der M a o r i zum 
Opfer gefallen sind. E i n letzter H a l t an der Westseite des L a k e H a w e a zeigte in langen 
Straßenaufschlüssen den Aufbau der durch zahlreiche Rutschungen gekennzeichneten Ablagerungen 
an der Flanke eines spä tg laz ia len Gletschers (Hawea = K u m a r a 3), dessen E n d m o r ä n e n den See 
stauen. 

Der 5. E x k u r s i o n s t a g stand unter dem Thema „Erosion, Akkumula t ion und Boden
bildung unter trockenen Klimabedingungen". A m ersten Hal tepunkt bei M a u n g a w e r a (nord
w ä r t s Wanaka) konnte man das große Schotterfeld vor den E n d m o r ä n e n des Hawca-Standes über
blicken, das durch von den Seiten her vorgeschüt te te flache Schwemmkegel gegliedert ist. M . L E A M Y 
zeigte, d a ß hier zwei Schwemmkegelgenerationen übe re inande r unterschieden werden können . 
W ä h r e n d die ä l teren Kegel wohl postglazial sind, ergab die Datierung eines begrabenen Bodens 
unter einem der jüngeren Kegel ein Al te r von nur 222 ± 62 Jahren. Die schwächer ausgeprägte , 



aber im P r inz ip den äl teren Böden ähnliche Bodenentwicklung auf den jüngeren Schwemmkegeln 
beweist ebenso wie die Ergebnisse pollenanalytischer Untersuchungen, d a ß die plötzl iche Neube-
lcbung von Erosion und Akkumula t ion vor 250 Jahren eine Folge der Inkulturnahme durch die 
M a o r i war und nicht etwa direkte klimatische Ursachen hat. 

Bei Q u e e n s b e r r y (im C lu tha -Ta l zwischen Wanaka und Cromwel l ) zeigte L E A M Y ein 
fast 6 m mächtiges Prof i l in siltigen äolischen Sedimenten ( „Löß" ) aus dem letzten G l a z i a l mit 
den B-Hor izon ten von 5 fossilen Böden, die freilich z. T . nur schwach entwickelt sind, und refe
rierte die Methoden, mit denen versucht wurde, die Genese dieser Böden au fzuk lä ren (insbesondere 
detaillierte Phosphorbestimmungen). L E M Y glaubt in den eingeschalteten Böden entsprechende In
terstadiale fassen zu können , doch lassen sich lokale Einflüsse nicht völl ig ausschließen. 

Der Nachmittag war der Bodenentwicklung auf glazifluvialen Terrassen verschiedenen Alters ge
widmet. L E A M Y zeigte im Gebiet von A l e x a n d r a 4 Böden, die durch verschieden starke und 
verschieden intensive Ausbi ldung des Bt-Hor izonts (clay pan) ausgezeichnet sind. Die intensivste 
c lay-pan-Bi ldung ist — wie zu erwarten — auf den höchsten und äl testen, die schwächste auf den 
jüngsten Terrassen zu finden. OfTen blieb aber auch hier, wieweit mit H i l f e der Böden das Al t e r 
der unterlagernden Terrassen einwandfrei bestimmt werden kann. So ist etwa auf Waimea — 
wie auf Waimaunga-Terrassen der gleiche Boden vom T y p Lowburn ausgebildet, der nur durch 
verschiedene Mächt igkei t eine Trennung in jüngere (seit dem Otur i - ) und ä l tere (seit dem Terangi-
Interglazial) Bildungen erlaubt. Schließlich ist wahrscheinlich, d a ß die mächtigsten Bodenbildungen 
vom T y p C l y d e nicht erst seit dem drittletzten Interglazial (Waiwhera) entstanden sind, sondern 
mindestens bis in das A l t q u a r t ä r , wenn nicht ins T e r t i ä r oder gar bis ins ausgehende Mesozoikum 
zurückreichen, da sie auch mit der Entstehung der hier in verschiedenen H ö h e n l a g e n vorkommen
den Felsburgen („ tors" ) in Verbindung gebracht werden, für die randtropische Klimabedingungen 
— die auch hier zuletzt im A l t t e r t i ä r gegeben waren — Voraussetzung sind. 

Der 6. E x k u r s i o n s t a g brachte mit einer Landrover-Fahr t auf die O l d M a n R a n g e 
(1695 m) einen weiteren Glanzpunk t der Exkurs ion . A . M A R K gab hier zunächst einen Überbl ick 
über die eindrucksvolle H ö h e n g l i e d e r u n g der Vegetation, die - von den tiefsten Lagen abgesehen -
durch verschiedene Ar ten von Tussockgräsern gekennzeichnet ist. Diese Tussock-Formation ersetzt 
in dem unteren, montanen Bereich den durch B a u m s t ü m p f e nachweisbaren postglazialen Podo-
carpus-Nothofagus-'Wald, der bis etwa 1000m hinaufreichte, aber seit dem 12. Jahrhundert durch 
frühe Brandrodungen zers tör t worden ist. Uber dem durch e ingeführ te Ar ten gepräg ten K u l t u r 
l andgür t e l dominiert heute bis etwa 800 m bei 400—500 mm Niederschlag an sonnenexponierten 
H ä n g e n eine H a l b w ü s t e mit Raoulia australis (Scabweed Semi-Desert), sonst eine trockene Steppe 
mit Festuca novae-zelandiae als Charakterart (Fescue Tussock Grassland). Im subalpinen Stock
werk zwischen 750 und 1000 m mit 700—800 mm Niederschlag folgt eine Ubergangszone mit 
Festuca novae-Zelandiae und Chionochloa rígida (Mixed Fescue-Snow Tussock Grassland). In der 
unteren alpinen Zone zwischen 1000 und 1450 m mit etwa 1000 mm Niederschlag sind zu unter
scheiden das Snow Tussock Grassland mit Chionochloa rígida und dem Speargrass, Aciphylla 
aurea, an trockenen N o r d h ä n g e n ein Fescue Tussock Grassland mit der e ingeführ ten , brandresi-
stenten Festuca matthewsii, und in den höchsten Lagen das Blue Tussock Grassland mit Poa 
colensoi. D ie hochalpine Zone über 1450 m mit Niederschlägen über 1600 mm ist durch Polster
pflanzen der verschiedensten Gattungen, niedrige Gräser , e injährige K r ä u t e r und Flechten gekenn
zeichnet. Bezeichnend ist, d a ß trotz der niedrigen Breitenlage (45°20 ' ) und der mit der H ö h e 
kräf t t iger werdenden Niederschläge in den oberen Lagen nie W a l d vorkam. Offenbar sind die ther
mischen Bedingungen (unter 10° im w ä r m s t e n Monat) bereits zu ungünst ig . Noch überraschender 
für den E u r o p ä e r ist jedoch, d a ß die durchaus mittelgebirgshaften Gipfellagen der O l d M a n Range 
nicht nur durch Felsburgen und kaltzeitliche Kar-Nischen gekennzeichnet sind, sondern vor allem 
durch eine sehr aktive periglaziale Formenbildung. D ie flachen Kammpar t ien zeigen Thufurb i l -
dungen, an den schwach geneigten oberen H ä n g e n schließen sich die Hohl formen zwischen den 
Thufu rbü l t en zu langgestreckten Rinnen zusammen. W o die Pflanzendecke lückenhaft w i r d oder 
ganz fehlt, finden sich auf ebenen Flächen Steinpflaster, an den H ä n g e n Terrassetten und schließ
lich prachtvoll ausgebildete Steinstreifen. Stellenweise sind regelrechte Erdgletscher entwickelt. 
Schon unterhalb der Gipfelregion im Bereich des Blue Tussock Grassland kommen Wanderb löcke 
mit deutlichen Rutschspuren auch an flacher geneigten H ä n g e n verbreitet vor. Kl imat isch sind 
diese Periglazialformen durch häufige Frostwechsel, eine nur kurze frostfreie Periode im Hoch
sommer, eine hohe Luftfeuchtigkeit und — wohl wesentlich — ein rasches Abschmelzen der w i n 
terlichen Schneedecke und entsprechende Über feuch tung des Untergrunds infolge schlechter D r ä 
nage bedingt. 

Der 7. E x k u r s i o n s t a g führ te am Vormi t tag zu den durch die pollenanalytischen Unter
suchungen von C R A N W E L L & von P O S T 1936 klassisch gewordenen Mooren von S w a m p y H i l l 
(742 m) nördl ich oberhalb von Dunedin . M . M C K E L L A R berichtete hier über neuere Untersuchun
gen, die die Ergebnisse von C R A N W E L L / V . P O S T e rgänzen und erweitern. Die basale Pollenzone I, 
die durch eine Grasvegetation ähnlich der heutigen gekennzeichnet ist, kann jetzt auf etwa 12 000 



bis 1 0 0 0 0 v.h. datiert werden. D ie Zone II ist durch das plötzl iche massenhafte Auftreten von 
Podocarpus-PoUen gekennzeichnet, die Zone III , deren Beginn auf etwa 6 0 0 0 v.h. zu datieren ist, 
durch das Einsetzen von Dacrydium cupressinum. In dieser Zone kommen kleine weiße Quarz -
gerölle vor, die als Gastrolithen des ausgestorbenen M o a gedeutet werden. Die für diese oberen 
Schichten in Otago sonst typischen Pollen von Nothofagus sind hier nur spärlich vertreten, — ein 
weiteres Zeugnis dafür , d a ß die Nothof agus-Ausbreitung vor der Zeit der ersten Eingriffe des 
Menschen in das natür l iche Ökosys t em auf der Südinsel noch nicht ihre vom K l i m a her mögliche 
äußere Verbreitungsgrenze erreicht hatte. A m Nachmittag zeigte D . L E S L I E bei T a i a r o a H e a d 
auf der Otago-Halbinsel ein insgesamt fast 1 5 m mächtiges hochinteressantes Profi l mit Wechsel
lagerung von Lössen, Tuffen und Fl ießerden. Es liegen bisher nur detaillierte bodenkundliche U n 
tersuchungen d a r ü b e r vor, die Zuordnung der insgesamt 2 4 Hor izonte ist daher noch mit U n 
sicherheiten behaftet, doch glaubt L E S L I E , in den obersten 1 0 Schichten das obere Ple is tozän vom 
Terangi-(Holstein-)Interglazial an au fwär t s fassen zu können . 

Der 8. E x k u r s i o n s t a g führte die Teilnehmer am Vormit tag nach Südwesten in das 
Mündungsgeb ie t des C lu tha River . H i e r wurden bei R o m a h a p a gemeinsam mit den Teilneh
mern der Exkursionen A 8 und A 1 2 Lößfolgen mit mehreren begrabenen Böden auf jung geho
benen Strandterrassen studiert (vgl. Bericht von E . S C H Ö N H A L S über die Exkurs ion A 1 2 ) . Einen 
letzten H ö h e p u n k t bildete dann der Rückflug nach Christchurch am Nachmittag. E r ermöglichte 
mit dem Uberfliegen des oberen Clutha-Tales und des Hawea-Sees ein Resume des zweiten E x 
kursionsteiles und e rgänz te durch einige Schleifen über den höchsten Teilen der Neuseeländischen 
Alpen um den M o u n t C o o k ( 3 7 6 4 m) die Eindrücke des ersten. Dabei wurde deutlich, d a ß 
die großen Gletscher dieses Gebirges, insbesondere aber die der Ostseitc, nahezu alle den T y p 
des Firnstromgletschers im Sinne R. v. K L E B E L S B E R G S repräsent ieren . Ihre extrem langen Zungen 
— beim Tasman-Gletscher rund 2 5 km — kommen aus relativ sehr kleinen Firnfeldern und er
halten auch von der Seite nur geringe Zuflüsse. Sie stellen heute weithin langsam abschmelzende, 
schuttbedeckte Toteismassen dar. Aber als aktive Gletscher zur Zeit des letzten Hochstandes vor 
8 0 Jahren müssen sie in ihrer heutigen Ausdehnung im wesentlichen durch. Lawinen über die rund 
1 5 0 0 m hohen steilen Talflanken e r n ä h r t worden sein. Tatsächlich sind nur Franz-Josef- und Fox-
Gletscher auf der Westseite des Gebirges Firnfeldgletscher vom alpinen T y p , nur sie reagieren da
her heute noch auf kleine negative Klimaschwankungen mit deutlichen Vors tößen . Auch die Gle t 
scher der Ostseite reichen noch bis unter die Waldgrenze, enden jedoch in größere r H ö h e als die 
der Westseite, — der Tasman-Gletscher etwa in 7 5 0 m. Diese höhere Lage der Gletscher tä ler 
dürfte e rk lä ren , d a ß die p le is tozäne Vorlandvergletscherung im Osten des Gebirges trotz der heute 
fehlenden Firnfelder und trotz geringerer Niederschläge ein größeres A u s m a ß erreichte als im 
Westen. 

L i t e r a t u r 

Guidebook for Excursion 6 — Central South Island of N e w Zealand; Christchurch N . Z . 1 9 7 3 
(hier auch we i t e r führende Literatur) . 

Quaternary Geology — South Island, 1 : 1 0 0 0 0 0 0 ; N . Z . Geological Survey Miscellaneous Series 
M a p 6 ; Well ington N . Z . (D.S.I .R.) 1 9 7 3 . 

2.6. Bericht ü b e r die Exkursion A 8 vom 10.—19.12.1973 — Otago and Southland 

V o n H E R B E R T L I E D T K E , Bochum 

Thema: Glaz ia le Schichtfolgen, per ig laz iä re Erscheinungen und Vegetationsentwicklung. 

Route: Dunedin — O l d M a n Range — Queenstown — Te A n a v — Doubtful Sound und 
Fjordland-Regenwald — Invercargil l — Gore — Dunedin . 

Lei tung: I. C . M C K E L L A R und W . B R O C K I E mit besonderer U n t e r s t ü t z u n g von I. G . B R U C E 
und D . M . L E S L I E . 

Aus der Vie l fa l t der hier behandelten Probleme, die unter vorzügl icher Lei tung e rö r t e r t wur
den, sollen nur wenige Punkte herausgegriffen werden. E r w ä h n t sei zunächst das Per ig laz iä r . 
H i e r ü b e r waren die Ansichten auf beiden Exkursionen, an denen ich teilnahm, und auch bei ande
ren Diskussionen recht unterschiedlich, vor allem was die minimale In tens i t ä t der Per ig laz ia l -
erscheinungen sowie Vorhandensein und Verbreitung eines Dauerfrostbodens betrifft. Erste peri-



glaz iäre Ablagerungen wurden auf der Otago-Halbinsel bei Dunedin am Taiaroa Head vorge
führ t ; die H ö h e n l a g e betrug nur ca. 30—40 m über N N . Die Datierung der dortigen stratigraphi-
schen Abfolge ist problematisch, da keine absoluten Werte vorliegen. Weiter im Inland konnte bei 
Clarks Junction eine deutliche Abschwächung der Geländerun te rsch iede vorgeführ t werden. H i e r 
waren in einer H ö h e n l a g e von 460—560 m kleinere Bacheinschnitte durch per ig laz iä re Über fo r 
mung weitgehend zugefüll t , so d a ß eine Abschwächung der Reliefenergie eingetreten war. Für 
einige westlich Dunedin auftretende asymmetrische Tä le r konnte eine per ig laz iä r -k l imat i sche A b 
hängigke i t nicht nachgewiesen werden; Strukturbedingtheit hatte hier den Ausschalg gegeben. 
Nordwestl ich Dunedin befindet sich auf den dortigen paläozoischen Schiefern eine ausgedehnte 
Rumpffläche wohl jungkretazischer A u s p r ä g u n g , die im Durchschnitt bei 450 m, durch Wel lung 
aber auch höher oder tiefer liegt, aber ein riesiges Area l einnimmt (rund 7 500 km-) . H i e r befin
den sich unzähl ige K l ippen , die bis 40 m hoch aufragen. Ihre Anlage scheint durch das te r t i ä re 
K l i m a mit unterschiedlich tiefer Verwit terung vorgeformt zu sein, aber durch die per ig laz iären 
Bedingungen mit kräft iger Abtragung sind die K l ippen he rausp räpa r i e r t worden. 

Das Gebiet dieser K l i p p e n wi rd bereits von Grasland eingenommen. H i e r z u wurde gleich am 
ersten, leider gerade verregneten Tag ein Moorprof i l bei Dunedin aufgesucht, der 742 m hohe 
Swampy H i l l , wo drei Pollenzonen erkannt wurden: die tiefste Zone setzt um 12 000 B. P . ein 
und dauerte rund 2 000 Jahre. Sie en thä l t Coprosma und Cyperaceen (ähnlich wie auch heute); 
d a r ü b e r lagert Podocarpus und ab 6 000 B. P. Dacrydium cupressinum mit wenig Nothof agus. 
Das Profi l beweist eine Wiederbewaldung nach der Ot i ra-Eiszei t und weist darauf hin, d a ß offen
sichtlich durch Feuer um 1300 A . D . das den Swampy H i l l umgebende Grasland vom T y p des 
schmalblä t t r igen Schnee-Tussockgrases (Chionocblia rígida) entstanden war. Dieses Profi l ist wich
tig für die Frage, ob die G r a s l ä n d e r eine natür l iche Vegetationsgesellschaft oder man-made sind. 
Allerdings wage ich nicht, dieses Profi l auf die ausgedehnten trockenen Graslandflächen im Inneren 
der Südinsel zu über t ragen . 

Eine eintägige sehr eindrucksvolle Landrover -Expedi t ion führ te auf die O l d M a n Range 
(1 695 m) bei Alexandra . A u f der ganz sanft geneigten Hochfläche wurden verschiedene rezente 
Per ig laz iärerscheinungen vorgeführ t , u. a. F ros tmus te rböden bis 2 m Durchmesser, S t re i fenböden, 
Solifluktionsterrassen und Kl ippen . E i n Dauerfrostboden besteht nicht, die Jahresdurchschnitts
temperatur liegt bei 0° C , die Sommertemperatur bei 1 0 C ; an mehr als 100 Tagen im Jahr liegt 
Schnee (geographische Breite etwa 4 5 u S.). 

A l s Beispiel für die zahlreichen aus den Neuseeländischen Alpen nach Osten in das V o r l a n d 
austretenden Seen sei hier der Lake Waka t ipu bei Qucenstown vorgeführ t , ein S-förmiger fjord
artiger See von 77 km Länge bei 5 km Breite; sein Seespiegel liegt bei 310 m, aber seine U m r a h 
mung steigt steil bis auf 1 800—2 250 m auf. M i t einer Tiefe von 388 m, also bis unter den heu
tigen Meeresspiegel reichend, zeigt sich die kräftige Exarat ion des Eises, das eine Mächt igkei t z w i 
schen 1 000—1 500 m erreichte. Im übr igen konnten hier alle typischen Erscheinungen beobachtet 
werden, die man auch im alpinen Raum vorfindet: Eisdiffluenzen, trockengefallene Abflüsse, sta
gnierendes Eis mit Kamesbildungen, etappenweises Absinken des Seespiegels nach Rückzug des 
Gletschers, Ablagerung von B ä n d e r t o n oder ähnlichen rhythmischen Absä tzen und natür l ich glazi -
fluviatile Terrassen verschiedener Niveaus, an deren Basis in St rudel löchern und K o l k e n nach 
G o l d gesucht wurde. 

Die Parallelisierung der Rückschmelzstadien ist an den zahlreichen großen Seen oft recht schwie
rig. A l s besonders günstiges Gebiet mit einer breiten Vorlandebene haben sich der Lake Manapour i 
und der Lake Te A n a u erwiesen, an dessen Ost- und Südos t säumen sich das Eis in großen Loben 
ausbreitete und eine deutliche Drcigliederung zu l äß t . Die drei E n d m o r ä n e n z ü g e werden nach 
M C K E L L A R den zwei Stadien der Ot i ra-Eisze i t sowie der Waimea-Eiszeit gleichgesetzt; die Unter 
scheidung erfolgt auf stratigraphischer und geomorphologischer Grundlage, da keine 1 4 C - D a t i e -
i ungen vorliegen. 

Marakua Advance — K u m a r a 3 
t> A J ir i O t i r a ( W ü r m ) Kamparts Advance — Kumara 2 v ' 

Whitestone Advance — K u m a r a 1 Waimea (Riß) 

Eine Bootsfahrt über den Lake Manapour i und eine Fahrt auf einer Piste führ te bis in den 
Doubtful Sound, einen tief ins L a n d greifenden Fjord. E in Fußmarsch entlang eines Natur lehr
pfades diente dem Kennenlernen des undurchdringlichen Regenwaldes in diesem völl ig unerschlos-
senen, Straßen- und wegelosen Gebiet. Selbst dieser Abstecher war nur möglich, weil hier dank 
eines g roßa r t igen Projektes zur Gewinnung von Elektroenergie eine Schneise in den Regenwald 
geschlagen worden war. 



2.7. Bericht über die Exkursion A12 vom 26.11. —1.12.1973 — Eastern South Island 

Ein Beitrag zur Kenntnis des Losses und der fossilen Böden auf der Südinsel Neuseelands 

Von E R N S T S C H Ö N H A L S , Gießen 

M i t 4 Abbildungen, 1 Tafel und 1 Tabelle 

Themen: P le i s tozäner und ho lozäncr Löß , stratigraphische und bodenkundliche Probleme in 
dem temperierten, subhumiden östlichen Tief land der Südinsel und jungqua r t ä r e marine Bildungen. 

Führe r der Exkurs ion : P. J . T O N K I N (Lincoln College, Univers i ty of Canterbury) und E . 
G R I F F I T H S ( N . Z . Soil Bureau); beteiligt waren a u ß e r d e m : M . L A F F A N (Marlborough Catchment 
Board), D . W. I V E S , A . D . W I L S O N , J . B R U C E (alle N . Z . Soil Bureau). 

Die 9 Exkursionsteilnehmer trafen sich am 26. 11. 73 in Well ington (Nordinsel) und traten 
am nächsten Morgen mit der Fähre die Übe r f ah r t zur Südinsel an. Bei der Fahrt durch die Cook-
S t raße , an der engsten Stelle 23 km breit, waren an den N i v e a u v e r ä n d e r u n g e n der Küs ten te r ras 
sen südlich Well ington die Auswirkungen der tektonischen Bewegungen in diesem im Pl iozän stark 
gefalteten Gebiet zu beobachten. Die marinen Terrassen haben letztinterglazialcs Al te r (Oturian); 
eine gehobene postglaziale Strandterrassc (+ 20 m N N ) war ebenfalls zu beobachten. 

Die schöne Fahrt durch den Tory Channel und den westlichen Queen Charlotte Sound an der 
N o r d o s t k ü s t e der Südinsel bot Gelegenheit zu Beobachtungen über den Einfluß der Bodennutzung 
(meist Weide) auf den Boden; an zahlreichen Stellen des stark hängigen Geländes ist der Boden 
abgetragen, so d a ß der helle Untergrund an die Oberfläche tritt. Auch Rutschungen waren zu be
obachten. 

Im Hafen von Picton bestieg die kleine Gruppe einen nicht sehr geräumigen Bus, der uns ent
lang des Tua Mar ina-Tals durch die nordöst l ichen Ausläufer der Richmond Range (Grauwacken 
und Tonschiefer des jüngeren Pa läozo ikums) in das breite Ta l des Wairau R ive r brachte; in Blen
heim, am S ü d r a n d des fruchtbaren Tals gelegen, wurde übernachtet . 

Der zweite Tag begann mit der Besichtigung von Aufschlüssen in den Wither H i l l s nahe Blen
heim; dabei wurde die Abhäng igke i t der Bodenerosionsformen (Gul ly und Tunnel) vom Substrat 
(Löß) und der Bodengenese e r läu te r t . Die wichtigste Ursache der Erosion sind fragipans, das sind 
gefleckte Unterbodenhorizonte, die im trockenen Zustand verkittet und daher ve rhä r t e t sind, im 
feuchten Zustand quellen und eine sehr geringe Durchlässigkei t für Wasser haben. Es kommt daher 
wegen der geringen Versickerung zum Abfluß von Niederschlagswasscr und zur Verlagerung von 
Bodenmaterial. In den Wither H i l l s können 7 Zyk len von Bodenbildung, Erosion und A k k u m u 
lation unterschieden und damit auch die Formungsprozesse der Landoberf läche e r faß t werden. 

Der zweite Abschnitt der Exkurs ion von Blenheim nach Christchurch verlief entlang der Küste , 
so d a ß die Möglichkeit zur Besichtigung von Straßeneinschni t ten und KlirTprofilen bestand. Wegen 
der großen Entfernung (etwa 370 km) blieb nur Zeit für wenige Aufschlüsse, die aber ein B i l d 
vom geologischen Bau dieses landschaftlich abwechslungsreichen Küstenstreifens vermittelten (Jura 
und Kreide , die streckenweise bis an die Küste reichen, auße rdem te r t i ä re Sedimente und q u a r t ä r e 
Deckschichten). Eindrucksvol l waren die zum Tei l mehrere km breiten Tä le r und Mündungsgeb ie te 
mit terrassierten q u a r t ä r e n Aufschüt tungen. L ö ß und lößähnl iche Bildungen sind nur auf relativ 
kleinen Flächen verbreitet, so vor allem im Bereich des niedriggelegenen Küstenstrei fens und ent
lang der größeren Flüsse, z. B. des Waiau und des Hurunu i River . Meistens handelt es sich um 
Lößdecken mit mehr als 1 m Mächt igke i t ; im allgemeinen werden mehr als 3 m erreicht. Dann ist 
mindestens ein fossiler Boden eingeschaltet. Die L ö ß v o r k o m m e n im Nordosten der Südinsel sind 
sehr wahrscheinlich auf die N ä h e der breiten Überflutungsflächen der Flüsse zurückzuführen , aus 
denen Staub ausgeweht wurde. 

A u f den Terrassen des Awatere, etwa 70 km südlich Blenheim, war zu beobachten, d a ß die Zah l 
der Lösse von der Höhen lage der Terrassen abhäng t . A u f dem Südufer können über der rezenten 
Überf lutungsebene 4 Terrassen unterschieden werden. A u f der untersten Terrasse liegt ein etwa 
1,5 m mächt iger „ L ö ß " , in dem nur eine sehr geringe Bodenentwicklung abgelaufen ist. A l s A b 
lagerungszeit w i r d Jung-Postglazial angenommen. A u f der nächst höheren Terrasse über lager t der 
„postglazia le L ö ß " einen etwa 60 cm mächtigen Löß , der Merkmale einer deutlichen Bodenbi l 
dung aufweist, und zwar eine Lessivierung, kenntlich an braunen Tonhäu tchen auf den Schwund
flächen des sehr festen, graugeaderten B t - H o r i z o n t s , der als fragipan zu bezeichnen ist. A u f der 
dritten Terrasse liegen 3 Lösse; der jüngste (postglaziale) „ L ö ß " wi rd mit der Zunahme der Ent
fernung vom Fluß ger ingmächt iger , ebenfalls ein Beweis für die Auswertung aus dem Überf lu tungs
gebiet. Die beiden äl teren Lösse haben ebenfalls morphologische Merkmale , die auf Lessivierung 
und die dadurch verursachten Verände rungen der physikalischen und chemischen Eigenschaften zu
rückzuführen sind (Entstehung von fragipans mit grauen Flecken und Adern sowie F e - M n - K o n -



kretionen). Ü b e r das Al t e r der Terrassen wurden keine Angaben gemacht; es handelt sich jedoch 
— wie aus dem starken Verwitterungsgrad und der Fe-Verki t tung der beiden höheren Terrassen 
und dem frischen Zustand der Schotter der jüngsten Terrasse geschlossen w i r d — um mindestens 
zwei verschiedenaltrige Ablagerungen. 

Eine ganz ähnliche Abfolge war am Südufer des Clarence River , etwa 7 0 km weiter südlich, 
aufgeschlossen, wo in einem 4 — 5 m mächtigen Profi l der tiefere fossile Boden deutlich, der höhere 
weniger deutlich entwickelt war ; die Unterschiede in der In tens i tä t der Bodenentwicklung (Lessi-
vierung und Entstehung von fragipans) traten wiederum durch die G r ö ß e und Kompakthei t des 
prismatischen Gefüges im B t - H o r i z o n t in Erscheinung. Die Umgebung von K a i k o w a (am K a h u -
tara River) gab wegen der dort herrschenden starken Gesteinsunterschiede und tektonischen V o r 
gänge A n l a ß zu Diskussionen über die Landschaftsgeschichte. 

A u f der Weiterfahrt wurden in den Lößaufschlüssen keine neuen Beobachtungen gemacht, die 
das bis dahin gewonnene B i l d hä t t en v e r ä n d e r n können . Verbreitung und Mächt igkei t des Losses 
nehmen im allgemeinen nach Süden ab, so d a ß eine Untertei lung kaum noch möglich ist. N u r auf 
einer höheren Terrasse des Waiau River und in einem Straßeneinschni t t 3 km nördlich von Che
viot war noch L ö ß mit einer Mächt igkei t von über 3 m aufgeschlossen. Eine Ausnahme bildet wohl 
auch ein Aufschluß im postglazialen K l i f f unmittelbar südlich der Brücke über den K o w a i R ive r 
(etwa 4 0 km nördl ich von Christchurch). H i e r sind 6,5 m L ö ß aufgeschlossen; durch einen deut
lich entwickelten Paläosol im unteren Abschnitt des Profils ist eine Zweite i lung des Losses möglich. 

V o n der Stadt Amberley bis nach Christchurch wurde dann die Küstenebene durchfahren, die 
von postglazialen fluvialen und marinen Sedimenten eingenommen w i r d . Der Ver lauf der Küs te 
hat sich im Postglazial ve rände r t , stellenweise recht erheblich; sie verlief bis zu 8 km weiter land
e inwär t s , so z. B. bei Christchurch, unserem zweiten Übernach tungsor t . 

E i n sehr interessantes Lößgebie t bildet die Banks-Halbinsel , südöstlich von Christchurch, unser 
erstes Z ie l am dritten Exkursionstag. Das etwa 1 2 k m - große und an seiner höchsten Stelle 9 1 9 m 
erreichende Gebirge ist aus p l iozänem Basalt und Basalttuff aufgebaut. Das a n n ä h e r n d ovale Mas
siv ist durch zahlreiche kleine Gewässer , die in allen Richtungen verlaufen, stark zerschnitten; 
a u ß e r d e m greift das Meer in kleinen Buchten in das L a n d ein. Die g röß ten sind die Lyt te l ton-
Bucht im Nordwesten (eine Caldera) und die Akaroa-Bucht , die von Süden bis in das Zentrum 
der Halbinsel reicht und ebenfalls eine Caldera darstellt. D ie zahlreichen T a l h ä n g e und tieferen 
Lagen der e r w ä h n t e n Buchten sowie die niedrigen Randzonen im Westen tragen Lößdecken unter
schiedlicher Mächt igkei t und fazieller Entwicklung (Abb. 9 ) . Meistens ist der L ö ß mehr als 3 m 
mächt ig ; mit zunehmender H ö h e nimmt die Mächt igkei t bis auf 0 , 5 — 1 , 0 m ab. G R I F F I T H S ( 1 9 7 3 ) 
unterscheidet zwei L ö ß - T y p e n , den „Birdl ings Flat loess" und den „Barrys Bay loess"; beide Typen 
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A b b . 9 . Die Verbreitung des Losses auf der Banks-Halbinsel (nach G R I F F I T H S 1 9 7 3 ) . 





sind ungefähr gleich alt. Unterschiede bestehen in der faziellen Ausbi ldung: Der „Birdl ings Fiat 
loess" ist in den niedrigen Randlagen der Halbinsel verbreitet, d. h. in der Nachbarschaft des Aus-
wehungsgebiets (Überschwemmungsebene und Schwemmfächer) des Waimakar i r i , der durch die 
Absenkung des Meeresspiegels im Süden und Osten der Banks-Halbinsel vorbei f loß; der „Bird
lings Flat loess" ist infolgedessen g robkörn ige r als der „Barrys Bay loess", der im höheren Tei l 
des Gebiets vorkommt, aber auf großen Flächen erodiert ist. Unterschiede weist auch der Carbo-
natgehalt auf; der „Birdl ings Flat loess" ist carbonathaltig (auch Konkretionen), der „Barrys Bay 
loess" nicht. Der Carbonat- und geringe Salzgehalt (CaSC>4, C a C l o , Na2SO.j, N a C l ) werden von 
G R I F F I T H S auf Mineralverwit terung und Akkumula t ion unter dem Einfluß des subhumiden Kl imas 
zurückgeführ t ( 5 5 0 — 8 6 0 mm Niederschlag). Die höheren humiden Lagen der Banks-Halbinsel er
halten bis zu 1 2 0 0 mm Niederschlag. 

Auch in der Zah l der Lößdecken bestehen Unterschiede. Der „Birdl ings Flat loess" besteht 
meistens aus zwei Abschnitten, die entweder durch einen fossilen Boden oder kol luviale Ablage
rungen getrennt sind. Der „Barrys Bay loess" kann durch fossile Böden in 3 , selten in 4 Decken 
gegliedert werden. A n 2 gut aufgeschlossenen Profilen am Nordende der Akaroa-Bucht und an der 
S t r aße nach Christchurch (im höheren Randgebiet der Bucht) wurden die skizzierten Verhäl tn isse 
e r l äu te r t . Auch an diesen Stellen wiesen die Paläosole ± stark entwickelte pans mit den früher 
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Fig . 1. Dashing Rocks; Lößaufschluß an der Küs te 2 km nordöst l ich Timaru . Über teils säulig ab
gesondertem Basalt folgen 4 Lösse mit Mächt igkei ten von 1 ,5—2,8 m. A u f dem B i l d ist der jüngste 
Löß nur z. T. und der Basalt nicht zu sehen. A l l e Lösse sind durch pedogene Prozesse stark ver
ände r t , vor allem durch Lessivierung und Pseudovergleyung. Grauge fä rb t e , rostfleckige A - H o r i -
zonte mit diffus oder in Lagen vorkommenden Konkret ionen sind deutlich vom unteren Prof i l 
abschnitt zu unterscheiden (fragipan), und zwar durch die braune Farbe, das prismatisch-säulige 
bis rundblockige Gefüge und durch die hellgraue Farbe des Fül lmater ia l s in den Schwundrissen 
zwischen den großen S t r u k t u r k ö r p e r n . 

F ig . 2 . Dashing Rocks. Die kompakten, rundblockigen S t r u k t u r k ö r p e r (von den neuseeländischen 
Bodenkundlern als coarse nut structure bezeichnet) leisten der Erosion s tä rkeren Widerstand als 
die t o n ä r m e r e n O b e r b ö d e n ; der Hor i zon t mit den großen S t r u k t u r k ö r p e r n tritt daher an der A u f 
sch lußwand hervor. 

F ig . 3 . N o r m a n b y ; Lößaufsch luß an der Küs te , 6 km südlich T imaru . Übe r stark verwittertem Kies 
der Georgetown Formation (Waimaunga-Vergletscherung) folgt ein L ö ß p a k e t , das durch Böden 
vom gleichen T y p wie bei Dashing Rocks maximal in 5 Lösse zu unterteilen ist. Die intensivste 
Bodenbildung weist der unterste, über dem Kies folgende L ö ß auf; dieser L ö ß k ö n n t e daher mit 
der Waimea-Vergletscherung und die starke Bodenbildung (Lessivierung und Pseudovergleyung) 
mit dem Oturian-Interglazial parallelisiert werden. D a aber der Aufschluß tiefer liegt als der bei 
Dashing Rocks, wo nur 4 Lösse vorkommen, ist nach I V E S & T O N K I N (Guidebook for Excursion 
A 12) die Annahme berechtigt, d a ß ein eventuell vorhanden gewesener W a i m e a - L ö ß beim inter
glazialen Meeresanstieg abgetragen worden wäre . Es dürfte sich daher auch bei Normanby nur 
um 4 Lösse des letzten Glazia ls handeln. Die Lösung des Problems ist vielleicht durch die Dat ie
rung eines 1 9 7 3 noch nicht untersuchten Torfhorizonts in 4 ,2 m Tiefe möglich. 

Fig . 4 . Normanby . Z u sehen sind die obersten 3 Lösse mit dem grauen oberen und dem prismatisch-
säuligen unteren Profilabschnitt (fragipan). Durch die starke Brandung w i r d der untere Pro f i l -
abschnitt des dritten Losses zers tör t , der im zweiten L ö ß besonders gut ausgebildet ist (vgl. auch 
Fig . 2 ) . 

Fig . 5. Die Brandung hat die netzartigen, grauen tonigen Fül lungen im dritten L ö ß h e r a u s p r ä p a 
riert; sie leisten der Erosion s tä rkeren Widerstand als der braune schluffige Lehm der prismati
schen S t r u k t u r k ö r p e r . 

Fig . 6. Balcluthagebiet — Lower Downland . Übe r einer gehobenen Strandterrasse (Sand und 
Kies tiefer als 4 ,5 m) folgen 3 Lösse (Brwn B loess, B r o w n A loess und Y e l l o w loess); sie sind durch 
2 Pa l äoböden getrennt. Auch hier sind die ger ingmächt igen Lösse durch pedogene Prozesse weit
gehend ve rände r t . D ie im jüngsten Löß entwickelten Böden werden als Yel low-grey earths und 
Ye l low-b rown earths bezeichnet. Wichtigste pedogene Prozesse: Lessivierung und Pseudovergley
ung mit Tendenz zur Bi ldung von fragipans. 

A l l e Aufnahmen E . Schönhals. 





schon beschriebenen Merkmalen auf, vor allem eine extreme graue Aderung und einen unter
schiedlichen Gehalt an Fe-Mn-Konkre t ionen . Die untere Decke, die über rotbraunem Basaltzersatz 
folgt, hat wegen des höheren Anteils an Basalt und lehmig-tonigen Verwitterungsstoffen eine 
dunklere braune Farbe als die jüngeren Decken. 

Eine ^C-Bes t immung aus dem höheren Te i l des zwei t jüngsten Losses und eine Korre la t ion 
mit H i l f e einer datierten Aschenlage ergab ein Al t e r von etwa 18000 bzw. 20000 J.v.h. M a n ist 
daher der Ansicht, d a ß die gesamte Loßfolge w ä h r e n d des letzten Glazia ls (Ot i ran-Glaz ia l ) ent
standen ist. 

Noch am Vormi t tag wurde die Exkurs ion von Christchurch aus in die Ebene von Canterbury 
fortgesetzt. Diese erstreckt sich vom Ashley R ive r (etwa 25 km nördl ich von Christchurch) über 
eine Entfernung von rund 170 km bis nach T imaru im Südwes ten ; ihre Breite be t räg t im weitaus 
g röß ten Tei l 55—60 km. 

A u f mehr als einem Vier te l der Gesamtfläche der P rov inz Canterbury sind L ö ß b ö d e n oder 
lößhal t ige Böden verbreitet (etwa 1 000 000 ha). Bei etwa 54 °/o der von L ö ß bedeckten Fläche 
handelt es sich um ple is tozänen L ö ß (äl ter als 10 000 Jahre); er ist auf mehr als 5 0 % des Areals 
mächtiger als 1 m. E t w a 46 °/o der gesamten Lößböden entfallen auf den „postglazia len L ö ß " ; er 
ist jünger als 10 000 Jahre (nach I V E S 1973). Die Verbreitung und Mächt igkei t des p le is tozänen 
und ho lozänen Losses gehen aus A b b . 10 hervor. 

Mehrere große Flüsse haben in der Ebene w ä h r e n d des Q u a r t ä r s ihre Fracht sedimentiert und 
auch in der Gegenwart lagern die Flüsse noch sehr unterschiedliches Mater ia l ab. D a ß die T a l 
gebiete g roße Bedeutung für die Entstehung äolischer Sedimente im Postglazial hatten, e r l äu te r t e 
I V E S am S ü d w e s t r a n d des Raka ia River , zwischen Methven und Bar rh i l l . In einem Gebiet von 
etwa 20 000 ha, das sich in einer Länge von etwa 25 km und einer Breite von etwa 8 km in N W — 
SO-Richtung erstreckt, wurde die Mächt igkei t des „Pos tg laz ia len Losses" untersucht und festge
stellt, d a ß sie mit der Zunahme der Entfernung vom F luß abnimmt. N u r in einem sehr schmalen 
Uferstreifen bis etwa 500 m Breite erreicht die Mächt igkei t des „Lösses" 3 m, um in einem noch 
schmaleren, streckenweise fehlenden „ L ö ß b a n d " 2—3 m und dann in einem bis zu 1 km breiten 
Streifen 1—2 m zu erreichen. A u f der g röß ten Fläche des Untersuchungsgebiets be t räg t die Mäch
tigkeit der „Lößdecke" 0,5—1 m, um dann auf weniger als 0,5 m und schließlich weniger als 0,3 m 
abzusinken. 

I V E S & S T E V E N S O N (1973a) bestimmten im selben Gebiet von 1970—1973 monatlich die Staub
sedimentation in Abhäng igke i t von der Entfernung und fanden, d a ß der mittlere jährliche Staub
fal l mit der Entfernung vom Ra ika ia River abnimmt, und zwar von > 1000 mg auf <C250 mg. 
Das jährl iche Sedimentgewicht nimmt mit dem Logarithmus der Erntfernung vom Flußufe r ent
lang einer Regressionsgeraden ab (vgl. auch S C H Ö N H A L S 1955). Aufgrund der in 3 Jahren ermittel
ten sedimentierten Staubmengen errechneten die Autoren die Zeit , die für die Ablagerung des ge
samten Lösses im gleichen Area l notwendig war. Dabei wurden für die „theoretische Mächt igke i t " 
des gesamten Lösses rund 22000 Jahre ermittelt; daraus folgt, d a ß nur der obere Abschnitt des 
gesamten Lösses postglaziales Al te r haben kann, eine Annahme, die auch durch die Unterschiede 
in den Eigenschaften des Lösses im oberen und unteren Abschnitt bes tä t ig t w i r d . Im Gegensatz zu 
dem Löß des Ot i ran-Glaz ia l s hat der „Pos tg laz ia le L ö ß " (Aranuian) einen sehr gleichförmigen 
Habitus, ein größeres Porenvolumen, einen höheren Sandgehalt und nur sehr schwach verdichtete 
Lagen; diese Eigenschaften weist der „ A r a n u i a n - L ö ß " auch an anderen Stellen der Ebene von 
Canterbury auf. 

Die Bodenentwicklung im lockeren „Pos tg laz ia len L ö ß " ist wesentlich schwächer als im jung-
ple i s tozänen O t i r a n - L ö ß ; außer einer geringen, einige dm tief reichenden Humusakkumulat ion 
( A p - u. Ah-Hor i zon t ) ist nur noch gelegentlich ein sehr schwach entwickelter, schmaler B v - H o r i z o n t 
zu beobachten ( A p - A h - B v - C Profil) . 

K u r z vor T imaru erreichte die Exkurs ion den Nordost rand des ausgedehnten Lößgebiets am 
Südende des Tieflandes. Es handelt sich um eines der g röß ten L ö ß v o r k o m m e n Neuseelands. Die 
Mächt igkei t des Lösses be t r äg t durchweg mehr als 3 m, auf relativ kleinen Flächen 0,5—3 m. Der 
L ö ß ist im allgemeinen in mehrere Lagen zu unterteilen (multi layered loess) und carbonatfrei. 

Im Gebiet von T imaru besteht der L ö ß k o m p l e x aus 4 Schichten, die durch gut entwickelte Bö
den oder durch Bodenrelikte voneinander zu unterscheiden sind. Der L ö ß k o m p l e x liegt entweder 
auf einem stark entwickelten Paläosol oder auf einer erodierten Landoberf läche. Der ausgepräg te 
fossile Boden w i r d als letztinterglazial (Oturian) und als Produkt eines warmen Kl imas (ähnlich 
dem heutigen) angesehen. Trifft diese Annahme zu, so wären w ä h r e n d der O t i r an -Ka l t ze i t 4 Lösse 
gebildet worden, was jedoch mit anderen Untersuchungsergebnissen nicht im Eink lang steht. 

In der N ä h e von T imaru reicht der L ö ß bis an das Meer, wo er an der Stei lküste sehr gut 
aufgeschlossen ist, so z. B. an der Loka l i t ä t Dashing Rocks (Tafel 3, F ig . 1 u. 2). H i e r konnte die 
schon e r w ä h n t e Gliederung in 4 Decken über mehrere hundert Meter beobachtet werden; die Mäch-



tigkeit der Lößdecken be t räg t von unten nach oben 2.1, 2.8, 1.5 und 2.4 m. Von den 3 fossilen 
Böden ist der älteste am s tärks ten entwickelt, was aus dem graugeaderten (mehrere cm breit), ver
dichteten fragipan und dem prismatisch-säuligen Gefüge sowie aus den vielen großen Fe- und M n -
Konkret ionen im Oberboden hervorgeht. Auch in den beiden höheren fossilen Böden sind fragipans 
entwickelt. Die fragipans leisten der Erosion größeren Widerstand als die O b e r b ö d e n ; sie treten 
daher an der Prof i lwand hervor (Tafel 3, F ig . 3). 

Auch am nächsten Tag standen w ä h r e n d der Fahrt von Timaru nach Dunedin (209 km) L ö ß 
profile im Vordergrund. Südlich von Timaru wurden bis zu 19 m L ö ß erbohrt; auch hier wurden 
4 Lösse festgestellt und a u ß e r d e m ein fünfter Löß , der auf einem Paläosol aus Basalt liegt. Bei 
mehreren Bohrungen durch eine vertorfte Mulde wurde unter dem 1,2 m mächtigen ho lozänen 
M o o r in ca. 5,25 m ein etwa 0,3 m mächt iger Torfhorizont erreicht; an 3 Proben wurden 1 4 C - B e -
stimmungen vorgenommen. Das Al te r wurde auf 9 900 (Unterseite des ho lozänen Torfes), 12 000 
und 31 000 Jahre v.h. bestimmt (Ober- und Unterseite der Torflage in etwa 5,2 m Tiefe). Das 
Moor in etwa 5,2 m Tiefe trennt den letzten vom vorletzten Löß . Aus diesen und anderen Ergeb
nissen aus der Umgebung k ö n n t e man schließen, d a ß zwischen 31 000 und 12 000 J.v.h. im süd
lichen Canterbury kein Löß abgelagert wurde. I V E S & T O N K ' N (Guidebook Exkurs ion A 12, S. 71), 
die diesen Gedanken äuße rn , weisen aber darauf hin, d a ß gerade w ä h r e n d dieses Zeitraums in 
anderen Gebieten Neuseelands kaltzeitliche Klimabedingungen bestanden. Dieses Problem bedarf 
daher noch weiterer Untersuchungen. 

Auch an einer anderen benachbarten Stelle (Kl i f f von Normanby , Tafel 3, F ig . 3, 4 und 5) sind 
mehrere Lösse erhalten; sie über lagern Schotter der Waimaunga-Kal tzc i t (drittletzte Kal tze i t ) . Es 
ist noch nicht geklär t , ob der unterste, pedogen stark ve r ände r t e L ö ß dem (vorletzten) Waimean-
G l a z i a l oder — wie an der Küs te bei Dashing Rocks — zusammen mit den da rübe r folgenden 
Lössen dem O t i r a n - G l a z i a l zuzurechnen ist (vgl. die E r l ä u t e r u n g zu Tafel 3, F ig . 3). 

Wie die Diskussionen an den verschiedenen Aufschlüssen ergaben, ist die Datierung der Lösse 
auf der Südinsel noch nicht gesichert; nähere Untersuchungen über das Al te r der liegenden pleisto-
zänen Sedimente und an den fossilen Böden könn ten zur Lösung dieser wichtigen Frage beitragen. 
Es ist nicht auszuschließen, d a ß dünne Aschenlagen bisher nicht erkannt worden sind, was wegen 
der starken pedogenen Ü b e r p r ä g u n g der Lösse vers tändl ich wäre . 

M i t H i l f e von Aschen ist eine gesicherte Datierung möglich, wie das folgende Beispiel erkennen 
läß t . Der Fund einer rhyolithischen, 4—8 cm dicken Aschenlage in der N ä h e der Stadt Amberley 
(40 km nördlich von Christchurch) in einem 8 m mächtigen L ö ß liefert den Beweis, d a ß Locker
produkte des Taupo-Vulkanzentrums noch in einer Entferung von mehr als 500 km abgelagert 
worden sind. Die Mächt igkei t l äß t darauf schließen, d a ß die Asche auch noch weiter südlich sedi-
mentiert worden ist. Die Altersbestimmung (fission-track) ergab ein Al te r zwischen 15 000 und 
33 000 J.v.h. Diese Datierung und spezielle mineralogische Untersuchungen lieferten den Beweis, 
d a ß es sich um Oruanui-Asche handelt, die auf der Nordinsel im O h a k e a - L ö ß (jüngster O t i r an -
Löß) eingeschaltet ist. Es war daher eine Korre la t ion der Lösse über eine derart g roße Entfernung 
möglich ( V U C E T I C H & K O H N 1973). 

In der N ä h e der Küs te und vor allem im Mündungsbere ich der Flüsse kam es im Ple i s tozän 
zu starken Substratverlagerungen, wovon auch der L ö ß nicht verschont blieb. Der L ö ß wechselt 
daher häufig mit Schichten aus „kol luvia lem L ö ß " , fluvialen schluffigem und sandigem Lehm sowie 
Sand. Bis zu mehreren Metern mächtige postglaziale Sedimente, denen zuweilen organische B i l 
dungen eingeschaltet sind, kommen ebenfalls vor. Den Abschluß solcher Profile bildet häufig der 
„Postg laz ia le L ö ß " . Solche Profile wurden im weiteren Ver lauf der Exkurs ion am Ota io R i v e r 
und bei Oamaru besichtigt. V o n hier aus ging die Fahrt über Palmerston nach Dunedin . Die Stadt 
liegt auf der Otago-Halbinsel , die aus miozänem Basalt, Andesit, Trachyt und Phonol i th auf
gebaut ist. 

A m fünften und letzten Exkursionstag fuhren die Teilnehmer der Exkursionen A 6, A 8 und 
A 12 in das Mündungsgeb ie t des C lu tha River , etwa 70 km südwestl ich von Dunedin. J . B . B R U C E 
e r l äu te r t e an 2 Stellen seine im südöstl ichen Otago gewonnenen Ergebnisse. Sie betreffen vor allem 
die Gliederung, Datierung und Herkunft des Losses sowie die fossilen Böden ( B R U C E 1973, 1973a). 

Der carbonatfreie L ö ß ist in unterschiedlicher Mächt igkei t verbreitet, vor allem auf Terrassen 
und im H ü g e l l a n d . D ie Mächt igkei t be t räg t im Durchschnitt 3—5 m, aber es werden stellenweise 
auch 9—10 m erreicht. Ü b e r 300 m N N hat der L ö ß nur noch geringe Verbreitung. In Südos t -
Otago können zwei L ö ß p r o v i n z e n unterschieden werden, die eine deutliche petrographische A b 
hängigke i t vom Gesteinsaufbau erkennen lassen ( B R U C E 1973). Aus A b b . 11 ist die Grenze zwischen 
der nördlichen „ M e t a m o r p h i c (schist) Province" und der „Tuffaceous-Greywacke Province" ein
getragen. B R U C E und andere Forscher nehmen an, d a ß auch der kontinentale Schelf als Liefergebiet 
des Losses in Betracht kommt, was in der Abbi ldung durch Pfeile angedeutet ist. 
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Abb. 11. Herkunft und Transport des Lößmate r i a l s im südlichen Tei l von South Island 
(nach B R U C K 1973). 

Es können 4 Perioden der Lößb i ldung unterschieden werden; die 4 Lösse werden durch 3 gut 
entwickelte fossile Böden bzw. Bodenreste getrennt. In niederschlagsreichen Gebieten (im zentralen 
und westlichen Tei l von Otago bis 1200 mm) ist auch noch ein schwach entwickelter vierter fossiler 
Boden im obersten Löß zu beobachten. 

Die r e z e n t e n Böden lassen eine Abhäng igke i t vom K l i m a erkennen. V o n den trockenen 
Gebieten im Osten (etwa 650 mm) zu den niederschlagsreichen im zentralen und westlichen Tei l 
von Otago werden folgende Bodentypen beobachtet: D r y hygrous yellow-grey earths, Yel low-grey 
earths und Ye l low-b rown earths. Auch bei den fossilen Böden ist eine Abhäng igke i t vom K l i m a 
festzustellen, das ähnliche Unterschiede aufgewiesen haben m u ß wie das heutige. Die 4 Lösse werden 
von oben nach unten wie folgt bezeichnet: Ye l l ow loess, Brown A loess, Brown B loess und Brown C 
loess. B R U C E (1973) hat diese charakteristische Lößfolge „S tewar t s C l a i m Format ion" genannt. Diese 
Schichtfolge wi rd im höheren Tief land (ca. 50 m N N und mehr) beobachtet. In den tieferen Lagen 
(etwa 15—20 m) fehlt der Brown C loess und infolgedessen auch der äl teste fossile Boden (Tafel 3, 
Fig. 6). A u f den noch niedrigeren Flächen (um 10 m N N ) fehlt auch der Brown B loess, so d a ß 
nur der Y e l l o w loess und Brown A loess und ein fossiler Boden vorhanden sind (Abb. 12). 

Wie im südlichen Canterbury sind auch hier die Lösse pedogen stark übe rp räg t , so d a ß die 
einzelnen Glieder der Lößprofi le kaum noch p r i m ä r e Eigenschaften haben. Die fossilen Böden sind 
im oberen Abschnitt meist durch Ver lage rungsvorgänge (Erosion und Solifluktion) stark v e r ä n d e r t 
(pedosphere stripping); plattiges Gefüge, Fc -Mn-Konkrc t ionen , Einlagerung von Skelettmatcrial 
und Holzresten sind neben der gelbbraunen bis bräunl ichgelben Farbe die kennzeichnenden Eigen
schaften dieses Profilabschnitts. Die verdichteten U n t e r b ö d e n (B t -Hor izon te ) haben prismatische 
bis blockige Struktur, starke graue Aderung entlang der Schwundrisse und Fe-Mn-Flecken 
(fragipan). 

Die Entwicklung der rezenten Böden ist — wie bereits e r w ä h n t — in erster Linie vom K l i m a 
abhängig . Meist sind Yel low-grey earths und Y e l l o w - b r o w n earths entwickelt (etwa zu verglei
chen mit Parabrauncrde-Pseudogleyen, Pseudogley-Parabrauncrdcn und Parabraunerden). M o r 
phologische Merkmale einer fragipan-Fntwicklung sind sowohl in den Oberflächen- als auch in 
den P a l ä o b ö d e n zu beobachten. 
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Abb . 12. Korre la t ion der Lösse und Paläosole im Tief land des Balclutha-Gebiets, Y , Ba , Bb, Bc 
entsprechen dem Y e l l o w loess, Brown A loess, Brown B loess und Brown C loess (nach B R U C E 1973a). 

Tab. 2. Die Stellung des „Stewar t s C l a i m Formation loess" im stratigraphischen System Neusee
lands, Nordamerikas und Europas (nach B R U C E 1973a). 
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Z u r Stratigraphie der Lösse ist folgendes zu bemerken (Tab. 2): Der äl teste L ö ß (Brown C 
loess) w i r d mit der vorletzten Ka l tze i t (Waimea = Eisvors toß K u m a r a 1) parallelisiert und die 
Entwicklung des äl testen Paläosols in das Otur i - Interglazia l verlegt. A l s Ablagerungszeit der 
beiden mittleren Glieder (Brown B und Brown A loess) werden die beiden Stadiale K u m a r a 2\ 
und K u m a r a 2>z und für den Y e l l o w loess (A und B) der letzte E i svor s toß des Ot i ra -Glaz ia l s 
(Kumara 3 4 und K u m a r a 3 2 ) angenommen. W ä h r e n d der beiden Otira-Interstadiale erfolgte die 
Bodenbildung und zu Beginn der Stadiale die Bodenverlagerung. 

M i t dem Besuch des Lößgebie ts an der M ü n d u n g des Clu tha R i v e r fand die abwechslungsreiche 
und gut vorbereitete Exkurs ion ihr Ende. In der K o n g r e ß s t a d t Christchurch trafen die Teilnehmer 
nach einem eindrucksvollen Flug über die Neuseeländischen A l p e n am Spä tnachmi t t ag ein (vgl. 
hierzu den Bericht von K . A . H A B B E über die Exkurs ion A 6). 
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2.8. Bericht ü b e r die Exkursion D 3 vom 21.—30.11.1973 

Coastal New South Wales and Southern Queensland, Australien 

V o n K L A U S H E I N E , Bonn 

M i t 2 Abbi ldungen 

Die neun Exkursionstage waren mit einem reichhaltigen Programm ausgefüll t . Folgende The
men wurden u. a. behandelt: (1) Geomorphologie der Küs ten einschließlich spä tp le i s tozäner inter
stadialzeitlicher Meeresspiegelhochstände, Äs tua rab l age rungen , F luß te r rassen und P a l ä o b ö d e n n ö r d 
lich von Sydney und in der Umgebung von Brisbane, (2) Pedimente, Archäologie , Gi lga i -Böden 
und Marsupialier-Fossilfunde westlich von Brisbane, (3) der südlichste Te i l des großen Barriere-
Riffs, (4) p le i s tozäner Vulkanismus, Pollenstratigraphie, F luß te r rassen und Böden im Gebiet von 
Bundaberg/Gympie und (5) K ü s t e n d ü n e n und Belege für Meeressp iege länderungen bei Cooloola . 
In dem vorliegenden Bericht sollen jedoch nur (a) die j u n g q u a r t ä r e Küs tenen twick lung bei P o n 
Stephens nördl ich von Newcastle (Neusüdwales ) und (b) die Beweise p le i s tozäner Meeresspiegel
hochs tände bei Cooloo la nähe r besprochen werden. 

Z u (a): D ie j u n g q u a r t ä r e Küs tenen twick lung bei Port Stephens scheint nicht nur für diesen 
Küs tenabschni t t charakteristisch zu sein. Verschiedene Entwicklungsphasen lassen sich unterscheiden 
(Abb. 13 und 14): Der p le is tozäne , nach Süden verlaufende K a r u a h - F l u ß lagerte z . T . mächtige 
Sedimente ab. Eine marine Transgression vor dem letzten Interglazial ist für die Bi ldung der 
Inneren S t r a n d w ä l l e (Inner Barrier) über einer Äs tua r -Faz i e s verantwortlich. Auch w ä h r e n d des 



A b b . 1 3 . Morphologische Kar te des Port Stephens-Gebiets nach B . G . T H O M (entnommen aus dem 
Führe r der I N Q U A - E x k u r s i o n D 3 , November 1 9 7 3 ) . 

Es bedeuten: 1 = stabilized long-walled transgressive ridge, 2 = active long-walled transgressive 
ridge, 3 = parabolic dune, 4 = miscellaneous stabilized dunes, 5 = mobile sheet, 6 = longitudinal 
dune, 7 = stabilized mantle of dune sand over bedrock, 8 = Inner Barrier, 9 = Outer Barrier, 

1 0 = swamp, 11 = Bedrock margin. 

NEWCASTLE BIGHT 
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A b b . 14 . Profi l durch die S t r a n d w ä l l e der Newcastle-Bucht nach B . G . T H O M und P . R O Y (ent
nommen aus dem F ü h r e r der I N Q U A - E x k u r s i o n D 3 , November 1 9 7 3 ) . 

Es bedeuten: 1 = beach and dune sand, non-ca lc , 2 = shelly sand, nearshore and transgressive 
facies, 3 = estuarine clay and silt sands, shelly, 4 = estuarine clay, non-shelly, 5 = sand impreg
nated wi th organic colloids, 6 = swamp sediments (peat, organic mud), 7 = fluvial sands and 
gravels, 8 = 1 4 C date, 9 = bedrock, 1 0 = Holocene — Pleistocene unconformity, 11 = soil profile. 



letzten Interglazials setzt sich die B i ldung der Inneren S t r a n d w ä l l e fort und dauert noch w ä h r e n d 
der Meeresregression zu Beginn des letzten Glaz ia ls (ca. 80 000 a B.P.) an. Anschl ießend erfolgt 
eine Zerschneidung der interglazialen Ablagerungen mit nachfolgender teilweiser Sedimentation 
fluvialer Sande und Kiese; die Küstenl in ien dieser Zeit befinden sich auf dem gegenwär t igen kon
tinentalen Schelf. Erst w ä h r e n d der letzten Phase der letzten Ka l t ze i t (ca. 20 000 bis 10 000 a B.P.) 
verursachen Westwinde eine teilweise Umlagerung der D ü n e n s a n d e der Inneren S t r a n d w ä l l e . D i e 
Bi ldung der Ä u ß e r e n S t r a n d w ä l l e (Outer Barrier) erfolgte zwischen ca. 9000 und 5000 a B . P . 
(möglicherweise bis 4000 a B.P.) über p le i s tozänen muschelreichen Sanden. Z u r gleichen Zei t wur
den im Ästuarbere ich Schlurfe, Tone und Sande sedimentiert. In jüngster Zeit konnten drei Pha
sen der D ü n e n b i l d u n g und -umlagerung nachgewiesen werden; die beiden ä l te ren D ü n e n g e n e r a t i o 
nen sind festgelegt. Obgleich die Küs tenen twick lung hier in groben Zügen bekannt ist, we iß man 
doch noch recht wenig über (1) die Stratigraphie der Küs tensed imente , (2) Meeressp iege länderun
gen vor ca. 6000 a B .P . , (3) Geschwindigkeiten der morphologischen Prozesse, (4) A u s m a ß und 
(synchrones) A l t e r der Transgress ionsdünen entlang der Küs te , (5) die kol loidalen V o r g ä n g e bei 
der Verfestigung der D ü n e n s a n d e , (6) Faktoren, die einerseits für periodisches Wandern der D ü n e n 
und/oder eine Verfestigung derselben und andererseits für ein Zurückweichen des Strandes und/ 
oder Strandwal lbi ldung verantwortl ich sind, (7) K l i m a ä n d e r u n g e n , die die D ü n e n - und Strand
wal lb i ldung beeinflussen, und (8) Sedimentationsraten in küs t ennahen Äs tua ren . 

Z u (b): A m Ra inbow Beach bei Cooloo la nördl ich von Tewant in (Queensland) befindet sich 
unter mächt igen (teilweise über 30 m) sandigen verwitterten Sedimenten eine fossile Strandlinie, 
die heute zwischen 0,5 und 3,0 m über den rezenten Sturmsedimenten liegt. De r fossile Strand ist 
nur in den ä l te ren verfestigten Sanden, die das Steilufer des Ra inbow Beach aufbauen, ausgebildet. 
Eine weitere fossile Strandlinie w i r d in + 1 m über dem Meeresspiegel vermutet. D a bei eingehen
den Untersuchungen in diesem Gebiet keine weiteren, höhe r gelegenen fossilen S t r ä n d e und auch 
keine Anhaltspunkte für pos t t e r t i ä re tektonische Bewegungen gefunden werden konnten, w i r d an
genommen (W. T. W A R D und C . H . T H O M P S O N ) , d a ß der Meeresspiegel w ä h r e n d des gesamten 
Ple i s tozäns nur zweimal die heutige H ö h e über t raf . Diese Befunde werden mit P a l ä o t e m p e r a t u r -
kurven in Verbindung gebracht, woraus sich ein A l t e r des + 3 m-Strandes von ca. 400 000 a B . P . 
ergibt. D ie Ergebnisse sollen mit den Befunden der G i p p s l a n d - K ü s t e in V i c t o r i a ( W A R D et al . 1971) 
sowie mit den von B A T T I S T I N I (1964) mitgeteilten Beobachtungen aus S ü d - M a d a g a s k a r ( G U I L C H E R 
1969) übere ins t immen. 

Wenn man die Q u a r t ä r f o r s c h u n g in den küs tennahen Gebieten in Ostaustralien aufgrund der 
Exkurs ion im ganzen einschätzen w i l l , so ist hier einerseits das Ubergewicht der Geologie und ihrer 
vorwiegend stratigraphischen Arbeitsweisen, andererseits die Behandlung gesellschaftsrelevanter 
Probleme aus den Bereichen der Bodenkunde, Botanik, Öko log ie etc. zu betonen. Dem e u r o p ä i 
schen Besucher fiel auf, d a ß man bei der Erforschung des Q u a r t ä r s nicht auf eine V i e l z a h l f rüherer 
Beobachtungen und Untersuchungen zurückgreifen kann, sondern d a ß man versucht, neues Mate r ia l 
zu derzeit weltweit diskutierten Fragenkreisen (z. B . Meeresspiegelschwankungen) beizusteuern. 
Es bleibt daher nicht aus, d a ß die 1 4 -C-Al tersbes t immungen dabei eine zentrale Stellung einneh
men. Wünschenswer t w ä r e , wenn die bereits vorliegenden, zweifellos sehr interessanten Ergeb
nisse nicht allein durch die absolute Chronologie bes tä t ig t w ü r d e n . Doch wie w i l l eine kleine 
Gruppe von Q u a r t ä r f o r s c h e r n , die zumeist an der Lösung praktischer Aufgaben arbeitet, dieser 
Forderung gerecht werden? D i e Weite des Landes erlaubt bei der gegebenen personellen Ausstat
tung kein anderes Vorgehen; daher ist es um so eindrucksvoller, welch reichhaltiges Mate r ia l aus 
dem Bereich der Q u a r t ä r f o r s c h u n g i.w.S. den Exkursionsteilnehmern vorge führ t wurde. Auch wenn 
viele Fragen noch keine A n t w o r t fanden, so war die Exkurs ion doch für jeden Teilnehmer ein 
bleibender Gewinn . 
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Schlußbemerkungen 

Die Vorbereitung, Organisation und D u r c h f ü h r u n g von Kongressen erfordert nicht nur er
hebliche finanzielle M i t t e l des Gastlandes, sondern auch eine g roße Z a h l von Wissenschaftlern und 
technischen Kräf ten. Letzteres gilt im besonderen M a ß e für internationale geowissenschaftliche 
Kongresse, da diese mit mehr täg igen Exkursionen verbunden sind. In Neuseeland war es durch
aus keine Ausnahme, d a ß 10 und mehr Wissenschaftler an der Vorbereitung von Exkursionen und 
der Abfassung der E r l ä u t e r u n g e n beteiligt waren. 



Zunächs t sei festgestellt, d a ß der K o n g r e ß sehr gut organisiert war, eine wichtige Vorausset
zung für den Er fo lg einer solchen Veranstaltung. D a r ü b e r hinaus erfreuten sich die Teilnehmer 
sowohl w ä h r e n d des Kongresses in Christchurch als auch w ä h r e n d der Exkursionen der g röß ten 
Aufmerksamkeit und Fürsorge der Gastgeber. Dem Organisationskomitee und allen Mitarbeitern 
gebühr t daher höchste Anerkennung und aufrichtiger Dank . 

Die K o n g r e ß - , vor allem aber die Exkursionsteilnehmer hatten im November/Dezember 1973 
die einmalige Gelegenheit, den Stand der Q u a r t ä r f o r s c h u n g in Neuseeland kennenzulernen; und 
es zeigte sich, d a ß dieses L a n d den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht. Das gilt in 
erster Lin ie für die Tephrostratigraphie und -Chronologie, die Glaziologie und Glaz ia lmorpholo
gie, die Erforschung des Losses und der fossilen Böden sowie für die Vegetationsgeschichte und 
Neotektonik. Al lerdings ist zu bemerken, d a ß bei der Korre la t ion der teilweise sehr detailliert 
gegliederten Schichtfolgen noch viel Arbei t zu leisten ist. Das gleiche gilt auch für die Para l le l i -
sierung chronologisch wichtiger Schichtkomplexe und Pa läoso le mit solchen der Nordhalbkugel . 

D ie Referate der Wissenschaftlichen Sitzungen ließen erkennen, d a ß die Q u a r t ä r f o r s c h u n g in 
fast allen L ä n d e r n g roße Fortschritte gemacht hat und stetig an Bedeutung gewinnt, und zwar 
nicht nur für die Nachbardisziplinen, sondern auch für den angewandten Bereich mehrerer Fach
gebiete, z. B . Hydrogeologie, Bauwesen und Bodenkunde als einer wichtigen Grundlage für die 
L a n d - und Forstwirtschaft. 

Den Verfassern der Bei t räge , den Kollegen K . A . H A B B E , K . H E I N E , H . L I E D T K E und K . - D . 
M E Y E R danke ich für ihre Mitarbei t . 
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