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Klimatische Zyklen im norddeutschen Vereisungsgebiet 

V o n K O N R A D R I C H T E R , H a n n o v e r 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Es wird versucht, die glazialen und periglazialen Ereignisse des 
norddeutschen Vereisungsgebietes zu Zyklen zu ordnen und diese zu parallelisieren. Dazu wurden 
in erster Linie folgende Dokumente benutzt: 

In den Lößgebieten: Bodenfließen über Dauerfrostboden, Steinsohlen, umgelagerte Lösse, Bo
denbildungshorizonte, Kryoturbationen, Frostspalten, primäre Windlößsedimente; in Gebieten mit 
Flugsanddecken über älteren Glazialsedimenten: interstadiale Torfe, Kryoturbationen und Frost
spalten; in den Gebieten mit Glazialsedimenten: Satzendmoränen, Sander, verschiedene Warwen-
typen, Glazialtäler, Frostspalten, Stauchmoränen, Oser und Unterschiede der Geschiebegemein
schaften von Grundmoränen. 

S u m m a r y . It is tried to divide the run of events in periglacial and in former times 
glaciated Regions of norther Germany to cycles and to parallellisise these. In first line these 
documents are used: 

In the löss-areas: soilmotion above permafrost, stonelayers, removed losses, soilbuilding, 
kryoturbation, icecasts, original wind-lösses; in regions with coversands and older glacialdeposits: 
interstadial peats, kryoturbations and icecasts; in formerly glaciated regions: normal endmoränes, 
outwashplanes, different types of varvic clays, glacial valleys, icekarstphänomens, pushmoränes, 
eskers, kames and differences in bouldercontent of boulderclays. 

Sei t A L B R E C H T P E N C K ( 1 9 0 9 , S. 1 6 , F ig . 1 ) das Schematische B i l d einer g laz ia len Serie 
veröffentl ichte, hat dieses Schema bis in die le tz ten J a h r e das wissenschaftliche Schrif t tum 
so s ta rk beeinflußt, daß Modifizierungen a u f G r u n d neuer Erkenntn isse oft unterbl ieben 
(z . B . H . R E I N H A R D U. G . R I C H T E R 1 9 5 8 , sowie H . - L . H E C K 1 9 6 1 ) . Schon die aus den 

J a h r e n 1 9 2 4 — 1 9 2 6 s tammenden Erkenntn isse über die besondere Ar t des To te i sabbaues 
und die Entwässerungsprobleme des le tz teren in einem nach S ansteigenden Ge l ände 
( O . Schneider u. a. 1 9 2 4 u. 1 9 2 6 , R . G R A H M A N N 1 9 3 7 und W . H A R T N A C K 1 9 2 6 ) finden 
nicht nur in den vorgenannten Veröffent l ichungen kaum Berücksichtigung. R e c h t a l lge
mein wi rd aus dem in Norddeutschland re la t iv seltenen und dann auch meist mangelhaf t 
entwickel ten V o r k o m m e n von echten Nachschüttungssanden keine Schlußfolgerung ge 
zogen und ebenso wenig aus der Tatsache , d a ß die meisten der typischen B ä n d e r t o n e 
nach dem Hangenden zu in Vorschüt tungssande bzw. Sander übergehen, w ä h r e n d das bei 
anderen in Norddeutsch land selteneren T y p e n weder an der Basis noch im H a n g e n d e n 
der Fa l l ist. 

Außerdem hat in den letzten zwanzig J a h r e n die Erforschung per ig laz iärer Ab lage 
rungen enorme Fortschr i t te gemacht und in L ö ß - sowie Flugsandgebieten kl imat isch be
dingte Zyk len der Sed imenta t ion erkennen lassen. Berei ts die verschiedenart ige En twick 
lung v o n E n d m o r ä n e n als Sa tzendmoränen m i t vorgelager ten Sandern und S t a u - bzw. 
S tauchmoränen ohne zugeordnete Sande r ( E . L O R E N T Z E N 1 9 3 8 , P . W O L D S T E D T 1 9 3 8 ) 
wurden v o r dreißig J a h r e n als verschiedenart ige k l imabedingte Typen e rkann t und vom 
Verfasser ( K . R I C H T E R 1 9 5 5 ) mit B ä n d e r t o n t y p e n und Sukzessionen von Gecchiebege-
meinschaften in Beziehung gesetzt. 

N u n m e h r ist es notwendig und erfolgversprechend, die zyklischen Entwick lungen der 
per ig laz iären Sed imenta t ion mi t jenen des glaz ia len Bereiches zu paral lel is ieren. E in sol
cher Versuch kann z. Z . weder ein vol ls tändiges noch viel leicht immer ganz richtiges Bi ld 
ergeben, so daß im folgenden nur einige G r u n d z ü g e genannt werden sollen. 

E in geeigneter Ansa tzpunk t scheint mir das besonders eindrucksvolle Spä tg laz ia lprof i l 
von Usseloo in den Nieder landen zu sein, in dem sowohl ein B ö l l i n g - als auch ein Al le röd-
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T o r f v o r k o m m t . U n t e r dem B ö l l i n g - T o r f liegen F lugsande , die in e iner vegeta t ionsarmen 
oder -freien Zei t abgelager t wurden . E s muß also k a l t und zugleich t rocken gewesen sein, 
so daß Sande v e r w e h t werden k o n n t e n . Während der darauffolgenden Bö l l ing -Ze i t w a r 
es offenbar w ä r m e r und feuchter, so daß Tor fe entstehen konnten . D i e O b e r k a n t e des 
Bö l l i ng -Tor f e s macht einen k ryo tu rb ie r t en Eindruck . E i n solcher k a n n freilich auch en t 
stehen, wenn ein T o r f über begrabenem Toteis be im Tauen desselben nach unten durch
sackt, wie das K . G R I P P U. a. ( 1 9 6 4 ) von Meiendor f beschrieben ha t . E i n e solche Deu tung 
k o m m t bei Usse loo also weit auße rha lb der weichseleiszeitlichen Eismassen kaum infrage. 
N a c h der Bi ldung der B ö l l i n g - T o r f e wurde es also kä l te r , es bl ieb abe r feucht, so d a ß 
K r y o t u r b a t i o n e n möglich waren. I n der Folgezei t wiederho l t sich dieser Zyk lus mit F l u g 
sandablagerung, A l l e röd -Tor f , K r y o t u r b a t i o n des obersten A l l e r ö d - T o r f e s und danach 
wieder Flugsandbi ldung. 

Noch etwas vol ls tändiger k ö n n e n klimatische Abfo lgen aus Lößprof i l en entwickel t 
werden, für die aus dem einst gletschernahen R a u m nur auf die A r b e i t e n von H . R O H 
D E N B U R G , B . M E Y E R ( 1 9 6 6 ) und H . V I E R H U F F ( 1 9 6 7 ) verwiesen sei. W i r erkennen hier 

Abfolgen, die F l ießerden , S te insohlen , F luglöß , S c h w e m m l ö ß , K r y o t u r b a t i o n e n und E i s 
kei le enthal ten, wobe i letztere j ewei l s e twa vorausgehende K r y o t u r b a t i o n s h o r i z o n t e 
durchsetzen. Le tz te res finden w i r auch bei K r y o t u r b a t i o n e n von glazigenen Sedimenten. 
E i n Beispiel dafür bi ldet B . H E I N E M A N N ( 1 9 6 4 ) ab , wo in S p a h n (Hümml ing ) eine 
kryoturb ie r te Sandtasche in Geschiebelehm von e iner Frostspal te durchsetzt wird . D i e 
K r y o t u r b a t i o n er fo lg te also in feuchter Ka l t ze i t und die Fros tspa l tenbi ldung danach in 
einer noch kä l te ren und trockeneren Per iode, in der das Eis des gefrorenen Bodens sein 
Vo lumen wieder verr inger te . Beobachtungen über eine Frostspal te , die offenbar eine w ie 
der gefrorene flaserige Fl ießerde durchsetzt , wird R . M A R C Z I N S K I in K ü r z e in seiner Dis se r 
ta t ion veröffentl ichen. D i e meist weichseleiszeitlich gebildete und im nördlichen N i e d e r 
sachsen weit verbre i te te Steinsohle dürfte in einer feucht-kal ten Zei t gleichzeit ig mit F l i e ß 
erdebildungen er fo lg t sein. Bei L o r u p im H ü m m l i n g w a r z . B . 1 9 4 6 sehr schön zu sehen, 
wie eine dünne Geschiebelehmdecke sich bei schwacher Hangne igung in K r y o t u r b a t i o n s -
kissen auflöste, die hangabwär t s k le ine r wurden und in eine S te insohle übergingen. Diese 
wurde danach in einer t rocken-kal ten Zei t teilweise windpol ie r t , so d a ß zahlreiche W i n d 
kan te r entstanden. Es gibt indes auch kryoturb ie r te Steinsohlen, in denen W i n d k a n t e r mi t 
verbrodel t sind. Diese ents tammen offenbar einer ä l t e ren t rocken-kal ten Phase . 

Zyklische P h ä n o m e n e glazigener Sedimente des norddeutschen Vereisungsgebietes 
wurden vom Verfasser bereits f rüher (z . B . 1 9 3 7 und 1 9 5 7 ) dargestel l t . In letzterer A r b e i t 
sind insbesondere Beziehungen zwischen verschiedenart igen Endmoränen typen , B ä n d e r 
tonen und westlich wie östlich beheimate ten nordischen Geschiebegemeinschaften auf
gezeigt . Am deutlichsten kl imatisch auswertbar sind dabei die verschiedenen B ä n d e r t o n -
typen in Norddeutschland . A u ß e r dem in Schweden vorwiegend v o r k o m m e n d e n N o r m a l 
typus, bei dem S o m m e r - und Win te r l agen nicht a l lzu große Mächt igkei tsunterschiede 
haben, sind in Norddeutsch land T y p e n viel häufiger, bei denen die Sommer lagen sehr v ie l 
dicker sind als die fetteren der W i n t e r und in einem T y p u s 3 0 — 4 0 , sel tener bis 8 0 T a g e s -
warven erkennen läß t , während der andere oft über 1 0 0 T a g e s w a r v e n zeigt . Beide ent 
hal ten im mit t leren Te i l der jewei l igen Tageswarven Kriechspuren, z. B . von K ä f e r n und 
Wasserrasseln. D i e Bildungszei t w a r also nicht absolu t lebensfeindlich, was mindestens 
zum Tei l auch au f Oser zutrifft. An läß l i ch einer T a g u n g der Deutschen Geologischen G e 
sellschaft in Lübeck 1 9 3 3 , führte W . W O L F F Z. B . den Swinkuhle r O s in Ools te in vor , in 
dem sich eine L a g e teilweise zwe ik lapp ige r U n i o n e n befand. Auch H . - L . H E C K ( 1 9 6 1 , 
S. 3 8 8 ) e rwähnt eine Mit te i lung v o n A . L U D W I G ( 1 9 6 0 ) , wonach sich in einem vom Eise 
überfahrenen Tonschluff westlich S te rnberg i. Mecklenburg eine ganze A n z a h l z w e i k l a p 
piger Unionen be fand . Die Kl imabed ingungen werden von H . - L . H E C K infolgedessen als 
„ in ters tadia l" beur te i l t . 



264 Konrad Richter 

Auße rdem kommen zumindes t in der Toteislandschaft zwischen dem mi t t e lpommer -
schen Haup t s t aumoränenzug und der S a t z e n d m o r ä n e des Pommerschen S tad iums noch 
wei tere B ä n d e r t o n e vor , in denen die Unterscheidung von S o m m e r - , Win te r - und T a g e s 
lagen äußers t schwierig bzw. unmögl ich ist. Aus Os tpommern e r w ä h n t M . V I E R K E ( 1 9 3 7 ) 
einen solchen v o n D a m s d o r f bei B ü t o w . Ich selbst fand diesen T y p u s nicht wei t v o n den 
im P y r i t z e r Weizacke r sonst überwiegend verbre i te ten Bände r tonen , die k lare S o m m e r -
und Win te r l agen enthalten, auße rdem bei Fürs tensee . Auch unwei t Neuka ien in Meck len 
burg, w a r der unklare Typus 1 9 3 6 aufgeschlossen. W i r haben also in Norddeu tsch land in 
jeweils spezifischer glazigener Pos i t i on mindestens 4 T y p e n von Bänder tonen , die offenbar 
unter verschiedenart igen kl imat ischen Bedingungen gebildet wurden . 

V o n den morphologischen F o r m e n des norddeutschen Vereisungsgebietes weisen auch 
einige au f unterschiedliche K l imabed ingungen hin. Bei der Ablagerung von S a t z e n d 
moränen herrschte offenbar r e l a t i v feucht-milde Wi t te rung mi t s ta rker Schmelzwasser
produkt ion , Aufschüttung v o n Sandern und brei ten Spal ten — und Tunne l t ä l e rn im 
Rück land . D a g e g e n war w ä h r e n d der B i ldung von S t aumoränen der Boden v o r dem 
vorrückenden und auch unter s ta t ionärem Eis gefroren, so d a ß k a u m ein g roßer Fest ig
keitsunterschied zwischen der an dir t -bands reichen Basis der Gle tscher und dem gefrore
nen U n t e r g r u n d bestand. S o k a m es beim Vor rücken der Gle tscher zum Mi t r e ißen von 
Det rak t ionsschol len des Unte rg rundes und zur B i ldung von S t a u - b z w . S tauchmoränen . 
D a ein solches Vorrücken der Gle tscher unter besonders kal ten und trockenen, also ernäh
rungsfeindlichen Bedingungen oft nicht ausreichte, die Inlandeismassen bis zum äußersten 
R a n d zu akt iv ieren , bi ldeten sich S tauchmoränen an der Akt iv ie rungsgrenze gegen ein 
Tote isgebie t . D a f ü r seien zwei Beispie le gebracht : Aus dem Jungmoränengeb i e t sei der 
Mi t te lpommersche Haup t s t aumoränenzug genannt , der in V o r p o m m e r n am S ü d r a n d des 
Pommerschen Urs t romta les l iegt . In diesem flössen die ve rhä l tn i smäßig geringen Schmelz 
wässer dieser mehr trockenen ka l t en Zei t anschl ießend nach Wes ten . E i n Beispiel aus dem 
Al tmoränengeb ie t sind die D a m m e r - und Fürs tenauer Berge des Rehburge r S tad iums . An 
der G r e n z e zwischen ak t iv i e r t em und to tem Eisgür te l kam es natürl ich gelegentlich zu 
loka len Überfahrungen, die v o n manchen Au to ren ( G . K E L L E R 1 9 5 3 ) sicher überschätzt 
wurden. D e r Mi t te lpommersche Haup t s t aumoränenzug ist z. B . in V o r p o m m e r n nicht , bei 
S t e t t i n wenig, in Os tpommern (Glockenberge) dagegen s tärker überfahren. D i e R e a k t i -
vierung des Oder-Gletschers w a r in der Wes t f lanke offenbar ger inger als in der Os t f lanke . 
Entsprechend ist das sogenannte Pommersche U r s t r o m t a l im Zuge der Schwächezone zwi 
schen schwach akt iv ier tem Tote i sgür te l und reak t iv ie r tem Eis in H i n t e r p o m m e r n als 
Sys t em von nacheinander ent leer ten Staubecken ( z . B . W . H A R T N A C K 1 9 2 6 ) , in V o r p o m 
mern dagegen als S t romta l m i t stellenweise umfangreichen G e r ö l l b ä n k e n entwickel t . 
Auch das L a n d nördlich des Pommerschen Urs t romta l e s wurde in der Zei t der vo rgenann
ten Staubecken wieder Tote isgebie t . Besonders in V o r p o m m e r n ha t t en sich gleichzeitig mit 
der Sa tzendmoränenb i ldung des Pommerschen Stadiums brei te R a d i a l t ä l e r en twickel t . Sie 
sind oft so bre i t , daß sie in Anbe t r ach t der wahrscheinlich nicht sehr großen Eismächt ig
ke i t zumeist nicht als Tunnel - , sondern als Spa l t en t ä l e r anzusprechen sind, wie j a auch der 
grönländische heutige Eis rand streckenweise bre i te und lange offene Spal ten zeigt (s. A b b . 
2 4 7 in V I E T E - W A G E N B R E T H - H U N C E R - R E I C H E R T 1 9 6 0 ) . I n der darauffolgenden To te i s 
phase konn te bei dem käl teren K l i m a die ger ingere Schmelzwasserprodukt ion nicht mehr 
die ganze T a l b r e i t e offen ha l ten . In fo lge gewisser P las t iz i tä t des Eises und in Anbe t r ach t 
der Dicke der Eismasse ha t ten die Spal ten eine Tendenz sich zu schließen b z w . zu ver 
engen. Als es wieder feuchter und — wie gelegentliche Lebensspuren (Unionen) zeigen — 
auch w ä r m e r wurde, bi ldeten sich in den Res tspa l ten und - tunneln Oser ( K . R I C H T E R , 
1 9 3 7 ) . 

D a ß die D a m m e r - und Fürs tenauer -Berge als S tauchmoräne an der Grenze v o n re
ak t iv ie r t em gegen Toteis ents tanden, wurde schon 1 9 6 1 von mi r v o r al lem mit dem F e h -
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len einer G r u n d m o r ä n e a u f dem aufgeschuppten Gebie t begründet . Auch die Oberf lächen
formen des südlichen Vor l andes scheinen m i r dafür zu sprechen. W ä h r e n d die Stauch
moränen selbst aus einer großen A n z a h l e is randpara l le ler Rücken bestehen, die im K e r n 
eine Det rak t ionsschol le von meist te r t iä ren Tonen enthal ten (Bundesautobahnaufschlüsse 
1 9 6 7 ) , ver laufen die Höhenrücken im südlichen V o r l a n d in der Bewegungsr ichtung 
des Eises. S o w o h l vor den Fürs tenauer- w i e v o r den D a m m e r - B e r g e n ist j e ein solcher 
etwas kuppiger Rücken besonders gut en twicke l t . V o r den Fürs tenauer-Bergen ist das der 
schlecht aufgeschlossene Dingerberg und v o r den D a m m e r B e r g e n in und südlich Sierhausen 
ein morphologisch sehr gleichartiger Rücken , der im F r ü h j a h r 1 9 6 8 leidlich aufgeschlossen 
war . N o c h kurz nördlich des Dingerberges waren schöne eisrandparal le le Stauchungen zu 
sehen. D i e Aufschlüsse im Rücken bei S ierhausen zeigten ke iner le i Stauchungen, sondern 
horizontalschichtige Sande und Kiese mi t 1 c m dicken Schlufflagen. Im südlichen Abschni t t 
kamen randnah in den Sanden kleine durch Tote is verursachte Verwerfungen v o r . M a n 
könnte in beiden Fä l l en an in Eisspal ten gebi ldete Oser denken. D i e Rücken er innern aber 
mehr an die K a m e s , welche J . E L B E R T ( 1 9 0 4 ) besonders v o m Südrand des M i t t e l p o m -
merschen Haupts taumoränenzuges aus V o r p o m m e r n und Mecklenburg beschrieb. D ie 
morphologische Ausbi ldung und die morphologische Gesamts i tua t ion insbesondere der 
Wel t z ine r K a m e s - G r u p p e n und der Rücken südlich der D a m m e r - F ü r s t e n a u e r - B e r g e sind 
sehr ähnlich. Noch deutlicher als bei W e l t z i n ist der K ä m e bei Kierhausen ke ine Spa l ten
füllung durch ein viele K i l o m e t e r langfl ießendes Gewässer , sondern die loka le Fül lung 
einer Kurz spa l t e , die im Zuge der S tauchmoränenaufschuppung im südlich d a v o r gelege
nen Tote i sgebie t aufr iß . E i n e Grundmoränenbedeckung fehl t . 

Aufg rund der vors tehend angeführten kl imat ischen Deu tungen könnte man versuchen, 
die Ereignisse der per ig laz iären und g laz ia len Ablagerungsräume zu paral le l is ieren und 
tabellarisch darzustel len. D a b e i würden sich noch einige Unkla rhe i t en zeigen, zumal 
Sedimenta t ionszyklen in der Erdgeschichte sehr oft nicht vol l s tändig entwickel t sind und 
vielfach Te i l zyk l en e inander folgen. 

Es sei daher zusammenfassend au f einige wahrscheinliche Paral lel is ierungsmöglich-
keiten hingewiesen, wobe i die gesamten Zyk lenfo lgen in ihren Grundzügen wahrschein
lich noch nicht vol l e r faß t s ind: 

1. F l i eßerden , Schwemmlösse und B o d e n h o r i z o n t e der Lößgeb ie t e entsprechen nach der 
kl imatischen Genese mehr oder wen ige r den interstadialen Torfen , z. B . des Böl l ing 
und Al le röd , z. T . auch der S te insohlenbi ldung in den Flugsandgebieten sowie den 
Sa tzendmoränen , Sandern , breiten Spa l t en tä l e rn und Bänder tonen mi t j ewei l s 30 bis 
80 Tageswarmen und z. T . auch w o h l Osern des vergletschert gewesenen Gebietes . 
Geschiebekundlich sind die letzteren G e b i e t e westskandinavisch geprägt. D a s E i s des 
westskandinavischen Eiszentrums wurde also durch vie l Feuchtigkeit gut e rnähr t und 
konn te daher in den norddeutschen R a u m vors toßen. 

2. D a s K l i m a bleibt danach noch feucht, wenn auch woh l t rockener als vo rhe r . E s wird 
aber sicher kä l te r , so daß sich in den per ig laz iären Geb ie t en sowohl K r y o t u r b a t i o n e n 
in ä l te ren glazialen Sedimenten als auch in den Tor fen der Flugsandgebiete und in den 
Lössen entwickeln konnten . D ie vergletscherten Geb ie t e entwickelten Toteismassen 
und E i ska r s tphänomene , da der Nachschub aus dem westskandinavischen Eiszent rum 
nachl ieß. D i e Spa l t en tä l e r wurden info lge der E isp las t iz i tä t und des geringen Schmelz
wasseranfal les enger. D i e Bände r tonb i ldung beschränkte sich auf kleinere Geb ie t e , war 
aber besonders reich an Tageswarwen . D a s erscheint widersprüchlich. Vie l le ich t ist es 
aber durch geringere Bewölkung zu erk lären , so d a ß z w a r häufig ein mittägliches 
Schmelzen eintra t , die Schmelzwässer abe r wegen der b a l d wieder einsetzenden täg
lichen Abküh lung nicht weit t r anspor t i e r t wurden. Geschiebekundlich liegen die He i 
matgeb ie te j e tz t östl icher als unter Zif fer 1. 
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3 . D a s K l i m a wurde allmählich t rockener und käl ter . I n den Per ig laz ia lgebie ten bildeten 
sich Eisspal ten, welche oft die wiedergefrorenen Kryo tu rba t ionszonen auch in den 
Lössen durchsetzten. In den vergletscherten Gebie ten er lahmte der Nachschub des 
Westeises so s tark , daß vom ostskandinavischen Eiszent rum her die Eismassen der 
Ostseedepression folgen und somit in Norddeutsch land vorstoßen k o n n t e n . Es gelang 
diesem Eis aber nicht mehr, die Tote ismassen in Norddeutschland bis zum derzeitigen 
äußersten R a n d zu akt ivieren. D e r Boden w a r wegen der hohen K ä l t e unter dem 
schon durch A b l a t i o n dünner gewordenen Eis gefroren. Es kam unter dem akt iven Eis 
zum Losreißen v o n großen Det rak t ionsschol len und an der Grenze zum Toteissaum 
zu S tau - bzw. Stauchmoränenaufschuppungen. D i e Schmelzwasserentwicklung war bei 
der großen K ä l t e sehr gering, so d a ß Sanderb i ldungen fehlen. I m m e r h i n war , wie 
schon unter Ziffer 2 angenommen, der Bewölkungsschi rm wahrscheinlich noch geringer 
und lokale mi t täg l iche Schmelzwässer bi ldeten sehr selten räumlich begrenz te B ä n d e r 
tone, in denen W i n t e r - , Sommer - und Tageslagen k a u m zu identifizieren sind. O b die 
B i ldung der O s e r in den verengten Spa l ten tä le rn schon je tzt einsetzte oder , worauf 
Unionenfunde hindeuten, erst im Ü b e r g a n g zu der normalerweise wieder folgenden 
Phase 1, wage ich noch nicht zu entscheiden. D i e Geschiebeführung des „Ostseeglet
schers" wurde nunmehr überwiegend v o m ostskandinavischen Eiszen t rum geprägt und 
en thä l t sehr vie le Gesteine von den Ä land - Inse ln und aus F innland . E i n T e i l der west
skandinavischen Geschiebe dieses Eiss t romes ist sicher als Repr ise zu erklären, da 
E x a r a t i o n e n und in noch s tä rkerem M a ß e D e t r a k t i o n e n zu dieser Ze i t besonders 
intensiv waren. 

Ich bin mir im k l a r en darüber, d a ß die vorstehenden Paral lel is ierungsversuche weder 
vol ls tändig , noch v o l l befriedigend sind. D i e grundsätzlichen Gesichtspunkte dürften aber 
eine wei tere Durcharbe i tung anregen. 
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