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K u r z f a s s u n g : Nach Bohrungsauswertung wird der präquartäre Untergrund und die 
Basis des glaziären Pleistozäns in Schleswig-Holstein dargestellt. Die Basis des Pleistozäns zeigt 
Hochgebiete und Rinnensysteme, deren Verlauf weitgehend unabhängig ist von den halokinetisch 
bedingten Trögen und Salinarstrukturen des Untergrundes. Rinnen in verschiedenen Richtungen 
sind relat iv rasch durch exarat ive Glazialtektonik und subglaziäre Erosion entstanden. Für viele 
Rinnen läßt sich ein elstereiszeitliches Alter nachweisen. 

[Channels at the Base of Glacial Pleistocene in Schleswig-Holstein] 

A b s t r a c t : Using well data the prequarternary subcrop and the base of glacial pleistocene 
is mapped. There are elevations of subcrop and channel systems at the base of pleistocene. Their 
configuration is rather independent of halokinetinally induced troughs and salinary structures of 
the subcrop. Channels in diverse directions were formed rather quickly by exaration, glacial tecto
nic and subglacial erosion. For many channels an Elster age can be proved. 
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1 . Einleitung 

I m R a h m e n des D F G - P r o g r a m m s „Nordwes tdeu tsches Ter t iä rbecken" w u r d e n in Tie
fen l in ien- u n d Isopachenplänen die Abschni t te des T e r t i ä r s darges te l l t . D i e beiden das 
Q u a r t ä r betreffenden K a r t e n „Basis des g l a z i ä r e n P le i s tozäns" (HINSCH 1977b) und 
„ K a r t e des p r ä q u a r t ä r e n Unte rgrundes in Sch l e swig -Ho l s t e in " (HINSCH 1 9 9 7 a ) sind der 
Abschluß dieses K a r t e n w e r k e s über das T e r t i ä r im U n t e r g r u n d von Sch leswig-Hols te in 
z u m H a n g e n d e n hin. 

G r u n d l a g e für diese Ka r t en ist d ie b i o - und l i thos t ra t ig raphische A u s w e r t u n g der 
Bohrungen , deren Schichtenverzeichnisse i m Bohrarch iv des Geologischen Landesamtes 
gespeichert sind. Es w u r d e n a l l e Bohrungen ausgewer te t , d ie das Q u a r t ä r durchteuft oder 
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mehr a ls 5 0 m Teufe erreicht haben. Neben den Erdö lbohrungen sind dies v o r a l l em 
hydrogeologische Aufsch lußbohrungen . A n dieser S t e l l e sei a l l en Bohrungsbearbe i te rn 
gedank t , deren Ergebnisse v i e l zu dem K a r t e n w e r k be ige t r agen haben. Auf top . Kar t en 
1 : 2 5 0 0 0 w u r d e n die Bohrungen e inge t ragen und die Basis des g laz iä ren P le i s tozäns auf 
N N bezogene W e r t e umgerechnet . Die sich h ieraus e rgebenden Tiefenl inien u n d Ausbisse 
w u r d e n auf Übers ich tskar ten i m M a ß s t a b 1 : 2 5 0 0 0 0 übe r t r agen . 

Der vor l i egenden Arbe i t ist eine K a r t e (Kt. 1 ) im M a ß s t a b 1 : 5 0 0 0 0 0 beigegeben, 
auf der in einer durch den M a ß s t a b gebotenen vereinfachten Form S a l i n a r s t r u k t u r e n , Ter 
t i ä r t röge und g l a z i ä r e R i n n e n in Sch leswig-Hols te in da rges t e l l t sind. Die Posi t ion der 
Sa l z s t ruk tu ren ist der A r b e i t von J A R I T Z ( 1 9 7 3 ) über die Ents tehung der Sa l z s t ruk tu r en 
Nordwes tdeu tsch lands en tnommen. 

2. Präquartärer Untergrund 

Als p r ä q u a r t ä r e r U n t e r g r u n d w u r d e n folgende Ausbisse auska r t i e r t : P e r m , Ober
k re ide , Un te reozän , M i t t e l e o z ä n bis O l igozän , Un te re r Gl immer ton , mar ine s H e m m o -
or ium, Braunkoh lensande , Oberer G l immer ton und K a o l i n s a n d e . Die Ausstr iche zeigen 
eine s t a rke A b h ä n g i g k e i t v o m sa l inar tektonischen B a u des Unte rg rundes , w ä h r e n d A n o 
ma l i en dieser Ausbisse meis t durch g l a z i ä r e R innen bedingt s ind . 

In einer z e n t r a l e n R e g i o n a l te r D i a p i r e bei R e n d s b u r g sind die T e r t i ä r t r ö g e nur 
noch m ä ß i g e ingesenkt . Ausgehend v o m flachen und bre i ten Rendsburger T r o g n immt 
beidsei t ig sowohl nach W z u m westholsteinischen Troggeb ie t a l s auch nach E z u m „ H a m 
burger Loch" (Pagensande r bis Oldes loer T r o g ) der T i e f g a n g und die Te r t i ä rmäch t igke i t 
der Tröge zu. Dabe i schwellen die Mäch t igke i t en des A l t t e r t i ä r s bis zum Fr iedr ichs täd ter 
u n d Kal tenki rchener T rog an , d ie des J u n g t e r t i ä r s noch d i s t a l e r zur zen t r a l en Schwel le 
bis z u m Gard inger u n d Oldes loer Trog h in an . 

In den Senkungsgeb ie ten mi t besonders mächtigen T e r t i ä r t r ö g e n sind die D i a p i r e von 
Oldenswor t , Elmshorn, Quickborn , S ievershüt ten , Sü l fe ld u n d Segeberg bis an die Q u a r 
tä rbas i s hochgedrungen, w ä h r e n d bei den a l ten D iap i r en in Mit te lhols te in d i e q u a r t ä r e 
Erosion nur bis an d ie O b e r k r e i d e hinabreicht . Die V e r b r e i t u n g der jüngsten l i thos t ra t i -
graphischen Einheit des T e r t i ä r s , des Kao l insandes , ist auf fo lgende jüngere Senkungsge 
bie te (Kt. 1 ) beschränkt : 

a ) Westhols tein-Loch G a r d i n g e r Trog (Absenkung der Kao l insandbas i s bis 1 2 0 0 m) 
Fr iedr ichs täd ter T rog 
Trischener Trog 

b ) H a m b u r g e r Loch W a h l s t e d t e r Trog 
Oldes loer Trog (Absenkung des K a o l i n s a n d e s tiefer a l s 5 0 0 m) 
N o r d t e i l des Ahrensburger Trogs 
Ka l t enk i rchene r T rog 
P inneberge r T rog 
H o r s t e r Trog 
P a g e n s a n d e r T rog 

c) West te i l der Westschleswig Scholle ( S y l t , A m r u m , Föhr ) 

d ) T a r p e r Trog zwischen Westschleswig-Schol le und A n g e l n e r Schwel le . 

Die f luviat i len p l i o z ä n e n bis ä l tes tp le i s tozänen K a o l i n s a n d e sind ursprüngl ich flächen-
haft abge lager t w o r d e n , jedoch nur in den Gebieten mi t s t a r k e n Senkungs tendenzen im 
jüngeren Te r t i ä r e rha l t en gebl ieben. In diesem S inne gab es k e i n e p l iozänen T ä l e r , die a l s 
Vor l äu fe r der g l a z i ä r e n R i n n e n in Betracht kommen. 
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3. Schollen an der Quartärbasis 

Ein schwieriges P r o b l e m sind d i e g laz ia l t ek ton isch gestauchten oder verschleppten 
Schol len und Schuppen an der Bas is des g laz iä ren P le i s tozäns . H i e r soll zwischen p a r -
autochthonen (fast ans tehenden) Schol len , scheinbaren oder PseudoScholien und al loch-
thonen (offensichtlichen) Schollen unterschieden w e r d e n , v o n denen d ie ersten beiden dem 
p r ä q u a r t ä r e n U n t e r g r u n d , d ie le tz te ren dem g l a z i ä r e n P le i s tozän zugerechnet werden . 

Zu den parautochthonen Schollen gehören zunächst S tauchendmoränen , w o das A n 
stehende nur in sich verschuppt ist (Beispie l M o r s u m - K l i f f / S y l t ) . Ferner gehören h ierher 
durch P le i s tozänke i le n u r u n v o l l s t ä n d i g vom Ans tehenden gelöste Schollen. Ein gutes 
Beisp ie l hierfür ist in de r Bohrung Schönberg (am W e s t r a n d des Sa lzk i s sens von Nüsse) 
eine 5 0 m mächtige Gl immer tonschol le , d ie nach B i o s t r a t i g r a p h i e und H ö h e n l a g e noch a l s 
For tse tzung des Ans tehenden zu e rkennen ist, o b w o h l sie durch einen 9 m mächt igen 
P le i s tozänke i l (oben Geschiebemergel , unten Geschiebekies und Harn i sche ) vom Liegen
den getrennt ist ( H I N S C H 1 9 7 5 ) . 

Bei nicht gekern ten Bohrungen s ind parau tochthone Schollen schwer zu unterscheiden 
von Pseudoschollen. Diese werden vorgetäuscht durch erneut auf t re tenden Spä tnachfa l i , 
meis t auffal lend g le ichkörn iger Fe ink ie s , aus jüngeren Schichten l ange nach Abk l ingen des 
n o r m a l e n Nachfal ls . H i e r f ü r besonders prädes t in ie r t s ind feste B ä n k e oder Konkre t ions
l a g e n w i e Reinbeker Gestein und H o l s t e i n e r Gestein, bei denen das Bohrges tänge plötzl ich 
s t a rk gegen die B o h r l o c h w a n d u n g schlägt . Auch i n n e r h a l b des ans tehenden Miozäns l ä ß t 
sich solcher Spä tnachfa l l nachweisen. Allochthone Schol len sind beispielsweise Eozän
schollen in Gebieten m i t p r ä q u a r t ä r ans tehendem M i o z ä n . Hie rher gehören auch M i o z ä n 
schollen in den g l a z i ä r e n Rinnen, w e n n deren Teufen lage v o m Anstehenden beträchtlich 
abweicht . Ein Beispiel hierfür ist in de r Bohrung Me i l sdo r f (westl ich S i e k ) eine Scholle 
v o n Tostedter Schichten, die ca. 6 0 m tiefer als das Ans tehende im N i v e a u des H a m b u r 
ger Tons angetroffen w i r d (HINSCH 1 9 7 5 ) . 

A u s praktischen Gründen , die sich aus Nachfa l lmögl ichke i ten w ä h r e n d des Bohrvor 
ganges ergeben, b le ib t nichts anderes üb r ig , als die meist nicht unterscheidbaren parautoch
thonen Schollen u n d Pseudoschollen d e m p r ä q u a r t ä r e n U n t e r g r u n d zuzurechnen, w ä h r e n d 
die e indeut ig a l lochthonen Schollen d e m Pleis tozän zugeordne t w e r d e n . Die tatsächliche 
Eindr ingt ie fe der G l a z i a l t e k t o n i k in den Un te rg rund m u ß bei den g e g e n w ä r t i g v o r w i e 
genden Spü lbohrver fahren als w e i t g e h e n d hypothet isch gel ten. M a n k a n n jedoch anneh
men, d a ß mit zunehmender Tiefe d i e Sp rungbe t r äge b a l d unbedeutend werden . 

4. Basis des glaziären Pleistozäns 

Nach den Grundsä tzen des v o r i g e n Kapi te l s w i r d au f der 1 9 7 7 i m Geologischen L a n 
desamt Schleswig-Hols te in erschienenen Kar t e die Bas i s des g l az i ä r en Q u a r t ä r s in folgen
den Tiefenstufen d a r g e s t e l l t : höher a l s N N , 0 — 2 5 m, 2 5 — 5 0 m, 5 0 — 1 0 0 m, 1 0 0 — 2 0 0 m 

u n d tiefer als 2 0 0 m . D i e Kar t e de r Quar tä rbas i s k o n n t e im N an d ie Abbi ldung der 
Qua r t ä rbas i s durch RASMUSSEN ( 1 9 6 6 ) angeschlossen w e r d e n . Im S w a r eine Konnek t ie -
rung mi t den R innen in Nordniedersachsen (KÜSTER & MEYER 1 9 7 9 , in diesem B a n d ) 
mögl ich , während für Südosthols te in d i e von JOHANNSEN & NACHTIGALL ( 1 9 7 2 ) beschrie
benen Rinnen bes tä t ig t we rden konn ten . Der R i n n e n v e r l a u f im H a m b u r g e r R a u m konn te 
den Arbei ten von K O C H ( 1 9 2 4 ) und LÖHNERT ( 1 9 6 6 ) en tnommen w e r d e n . 

Ein wesentlicher Te i l meiner A r b e i t ist die D a r s t e l l u n g in Tiefenstufen. Aus druck
technischen Gründen konnten in Kt . 1 nur die R i n n e n mi t Tiefen un te r — 1 0 0 m N N 
darges te l l t werden. Jedoch ist auch h i e r a n zu erkennen , d a ß die im ganzen Ter t i ä r v o r 
h a n d e n e starke A b h ä n g i g k e i t der T i e f en l age und M ä c h t i g k e i t der Schichtgl ieder von der 
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S a l i n a r t e k t o n i k , d ie sich in brei ten Trögen u n d M u l d e n zwischen den S a l i n a r e n u n d ver
s t ä rk te r S a l z a b w a n d e r u n g zu den jungen D i a p i r e n zeigt , an der Basis des g l a z i ä r e n Ple i 
s tozäns nicht mehr vo rhanden ist. Die sich abzeichnenden R i n n e n sind wesent l ich schma
ler und k l e i n r ä u m i g e r a ls die M u l d e n und T r ö g e des Ter t i ä r s u n d zeigen meis t auch an
dere Richtungen a l s diese. 

Die tiefsten Ste l len der Q u a r t ä r b a s i s w u r d e n bei H a m b u r g in der E l l e rbeke r Rinne 
west l ich von Schnelsen mit 322 m unter N N u n d bei Tönning an der E ide rmündung mit 
3 5 0 m unter N N angetroffen. Eine gewisse H ä u f u n g von besonders tiefen R i n n e n b i l d u n 
gen mit Tiefen von mehr a l s 2 0 0 m zeigen d i e tiefen Tröge im H a m b u r g e r u n d Westhol 
steiner R a u m . Eine A u s n a h m e von dieser R e g e l ist die von L a u e n b u r g in R ich tung Lübeck 
ve r l au fende R i n n e , die in e inem Gebiet schwacher ter t iärer Absenkung l iegt , ö s t l i c h von 
Segeberg ist d ie E inmuldung im P l iozän besonders s tark u n d t ro tzdem l ä ß t sich keine 
g l a z i ä r e R i n n e nachweisen. 

Größere Gebiete mi t Hoch lagen des P r ä q u a r t ä r s über N N finden sich i m N W bei 
S y l t und im SE zwischen den R i n n e n im Gebiet der Tr i t t aue r M u l d e und südöstl ich der 
Ahrensburger M u l d e . 

5. Verlauf der glaziären Rinnensysteme 

Aus dem Vergle ich der Tiefen l in ien der Te r t i ä rhor i zon te ( M u l d e n t y p ) mit d e m grund
sätzl ich anderen Ver l au f der Basis des g l a z i ä r e n Pleis tozäns ( R i n n e n t y p ) l ä ß t sich schlie
ßen, daß die g l a z i ä r e n R innen in erster L i n i e durch exogene G l a z i a l t e k t o n i k , Exa ra t ion 
u n d subg laz i ä r e Erosion unter dem In lande i s ents tanden sind u n d a l lenfa l l s un te rgeordne t 
durch den B a u des Un te rg rundes in V e r l a u f u n d Tiefe modif iz ier t wurden . 

Die U n a b h ä n g i g k e i t der g l a z i ä r e n R i n n e n von den S a l i n a r s t r u k t u r e n des U n t e r g r u n 
des zeigt sich da r in , daß auch im ha lokine t i sch ruhigen Gebiet der Westschleswig-Schol le 
südlich von Föhr und an der deutsch-dänischen Grenze solche R innen v o r h a n d e n sind. 
R e l a t i v isol ier t erscheinen d ie R i n n e in der Flensburger Innenförde und im T a r p e r Trog 
(F rö rup ) , w ä h r e n d die R i n n e n im S der A n g e l n e r Schwelle ( B ö k l u n d und S ü d e r b r a r u p ) 
mi t einer R i n n e an der Schlei bei Schleswig im Zusammenhang stehen könnten . Rinnen 
m i t v o r w i e g e n d e r W — E - R i c h t u n g finden sich bevorzugt im Eidergebiet , w o rheinisch 
streichende S t ruk tu ren an der L in ie H u s u m — K i e l enden. So ve r l au fen R innen v o n Husum 
über Schleswig-Eckernförde zur Kie le r Förde , v o m Fr iedr ichs tädter Trog nach Rendsburg 
u n d von der E ide rmündung z u m De lve r Trog . We i t e r im S finden sich R innen mi t dieser 
Richtung bei Brams ted t und Eisendorf. 

Bei der A n g a b e der R innenr ich tung ist zu berücksichtigen, d a ß sie nicht ge rad l in ig , 
sondern leicht geschlängel t s ind. Die R i n n e n s ind manchmal nur 1 k m breit , w a s sich be
sonders in dicht abgebohr ten Gebieten nachweisen läß t . Generel l s ind auf der vor l i egen
den K a r t e (Kt . 1) die meisten R i n n e n w e g e n M a n g e l an Bohrungen eher zu bre i t a ls zu 
schmal darges te l l t . 

E t w a rheinisch streichende R i n n e n folgen manchmal mi t wechselndem A b s t a n d den 
S a l z s t r u k t u r e n von H e i d e - H e n n s t e d t oder Muldenachsen des Pree tzer Trogs , d e r H e m 
melsdorfer M u l d e und des Oldes loer Trogs (dor t eine senkrecht d a z u gerichtete A b z w e i 
g u n g a m S ü d e n d e ) . Die Mei l sdor fe r R i n n e b ieg t vom Nord te i l der S ieker S t r u k t u r in 
rheinische Rich tung um. Die a u f f ä l l i g e rheinisch streichende R i n n e von L a u e n b u r g — M ö l l n 
l i eg t übe rwiegend im Sa lzk i ssengeb ie t von Nüsse—Gudow. 

Sehr au f fä l l ig sind N N W — S S E v e r l a u f e n d e , d. h. e twa eggisch streichende, g l a z i ä r e 
R i n n e n . Diese Richtung k o m m t bei den S a l i n a r s t r u k t u r e n in Sch le swig -Hol s t e in sehr 
selten vor, so d a ß Ursachen, d ie im g l a z i ä r e n P le i s tozän selbst l i egen , zur D e u t u n g heran-
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gezogen w e r d e n müssen. Diese Rinnen l i e g e n a m ehesten in der Richtung des Vorf luters 
in der nörd l ichen Nordsee . A l l e rd ings haben d ie R innen ke in durchgehendes G e f ä l l e , w a s 
z. T. durch e ine spätere Über t ie fung im Geb ie t der tiefen T r ö g e des H a m b u r g e r Lochs 
und Westhols te in-Lochs verursacht sein k a n n . H i e r z u gehört e ine R i n n e v o m P inneberge r 
Trog zur W ü s t e r e r M u l d e u n d nach Oldenbü t t e l , die E l l e rbeke r R inne v o n H a m b u r g 
nach R e n d s b u r g und die Duvens ted ter R i n n e v o m Ahrensburger Trog in R ich tung B r a m 
stedt. Besonders im Südte i l s ind diese R i n n e n gu t durch Bohrungen belegt . D i e E l l e rbeker 
R inne ü b e r q u e r t z w e i m a l e ine S a l i n a r s t r u k t u r , nämlich den Salzs tock Schnelsen u n d die 
S t ruk tu r Pe i ssen—Gnutz . R e l a t i v schmale g l a z i ä r e R innen m i t v o r w i e g e n d e r S W — N E -
Richtung s i n d die Etzer R i n n e im P inneberger Trog , die Elmshorner R inne , d ie R i n n e bei 
Hohenhörn u n d die B i l l e - R i n n e von H a m b u r g über W i t z h a v e z u r Tr i t t aue r M u l d e . 

6. Entstehung der Rinnen 

Vergle ich t man die Bas i s des g l a z i ä r e n P le i s tozäns mi t den T ie fen l in ienp länen von 
Ter t i ä rhor i zon ten , fä l l t d i e wesentlich g e r i n g e r e A b h ä n g i g k e i t v o n der S a l i n a r t e k t o n i k auf. 
D a die S a l i n a r e sich auch i m Pleis tozän w e i t e r beweg t haben, können hierfür z w e i E r k l ä 
rungen angebo ten werden . 

1. Die g l a z i ä r e n Rinnen h a b e n sich in wesen t l i ch kürze re r Zeit gebi ldet a ls für d ie A b 
l a g e r u n g einer Ter t i ä r s tu fe erforderlich ist . W ä h r e n d ein Ze i t r aum von 1 0 6 — 7 J a h r e n 
für d ie A b l a g e r u n g eines abgrenzbaren Ter t iä rabschni t tes zu r Ver fügung steht , haben 
sich d i e g l a z i ä r e n R i n n e n in einem Z e i t r a u m von nur 1 0 3 — 4 J a h r e n geb i lde t . Bei g le i 
cher A k t i v i t ä t der S a l i n a r e ist daher d e r Einf luß auf die R i n n e n b i l d u n g zu ge r ing , um 
ihren V e r l a u f entscheidend zu bes t immen. 

2. Die g l a z i ä r e n Sed imente entfal ten durch E x a r a t i o n und subg l az i ä r e Erosion e ine w e 
sentlich s t ä rke re E i g e n d y n a m i k als d i e Sed imen ta t ion des mar inen u n d f luv ia t i l en 
Te r t i ä r s u n d auch des m a r i n e n Q u a r t ä r s i m Nordseebecken, das sich in se iner Mäch
t igke i t sen twick lung u n d mi t t ransgress iven Schichtausfäl len sehr vie l meh r u n d eher 
passiv den sa l inar tek tonisch verursachten S t ruk tu r en a n p a ß t e . 

Im e inze lnen könnten d i e g laz iä ren R i n n e n durch Sa lzs tockbewegungen beeinflußt 
werden . S e h r v ie l häufiger ist jedoch, d a ß A n o m a l i e n im A u s b i ß durch g l a z i ä r e R innen 
verursacht w e r d e n . Zum Beisp ie l haben sich d ie Duvens ted te r u n d El le rbeker R i n n e im 
H a m b u r g e r R a u m durch den oberen G l i m m e r t o n in die B r a u n k o h l e n s a n d e eingeschnit ten. 
Andere R i n n e n haben sich durch die B r a u n k o h l e n s a n d e h indurch in das V i e r l a n d i u m oder 
O l igozän eingetieft. Auf den S t ruk turen S ü l f e l d u n d Oldenswor t fa l len r e l a t i v b re i t e De
pressionen des g laz iä ren P le i s tozäns auf. O b w o h l der Aufs t i eg und die R a n d s e n k e n b i l 
dung bis ins P l iozän sehr in tens iv ist, g e h t d ie T ie f lage des g l a z i ä r e n P l e i s tozäns über 
den S t r u k t u r t o p , den Schei te lgraben u n d d i e sekundäre R a n d s e n k e h i n w e g . Vie l le icht 
w u r d e de r no rma le Aufs t i eg des Diapirs w e g e n zu großer A u f l a s t für e inige Ze i t unter 
brochen. 

7. Alter der Rinnen 

Für d ie R innen im R a u m zwischen E l b m ü n d u n g — H e i d e — R e n d s b u r g — P r e e t z — L a u 
e n b u r g — W e d e l können durch die t e i lweise F ü l l u n g mit L a u e n b u r g e r Ton u n d Ho l s t e in -
(bzw. S t ö r - ) In t e rg l az i a l e ine elster- bzw. minde le i sze i t l i che Ents tehungszei t a n g e n o m m e n 
werden . D i e Verbre i tung des Lauenburger T o n s scheint w e i t g e h e n d durch das V o r h a n d e n 
sein g l a z i ä r e r Rinnen a ls f jord-ar t ige T a l u n g e n begünst igt oder verursacht zu se in . R i n n e n 
mit V o r k o m m e n von L a u e n b u r g e r Ton l a s sen sich zu e inem verbundenen S y s t e m ve r 
einigen. Durch spätere Vere i sungen ist d ie ursprüngl iche R innen fü l l ung z. T. w i e d e r aus-

12 Eiszeitalter u. Gegenwart 



178 Winfried Hinsch 

g e r ä u m t worden , R i n n e n sind e r w e i t e r t oder neu geb i lde t worden . H ie rdu rch k o m m t es 
z u sehr s ta rken Unterschieden in der Rinnenfü l lung (Kiese , Sande , Geschiebemergel , B e k -
kensedimente , L a u e n b u r g e r Ton, H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l , dieses z . T. auch neben den 
R i n n e n ) . 

Wegen des ungeschützt ohne M o r ä n e n frei zu T a g e l iegenden P r ä g l a z i a l s beim ersten 
In lande isvors toß in der Els ter -Vere isung w i r d w ä h r e n d dieser ersten g roßen Vere i sung 
d ie R innenb i ldung a m intensivsten gewesen sein. Led ig l i ch für die R i n n e n an der F lens
burger Innenförde, h interen Schlei, inneren Eckernförder Bucht, inneren Kie le r Förde u n d 
an der Oldenburge r M u l d e erscheint ein weichseleiszei t l iches A l t e r wahrscheinl icher , w e i l 
d ie Innenteile, w e n n auch nicht d ie äußeren Abschnit te , der Förden durch g l a z i ä r e R i n n e n 
vorgezeichnet s ind . 
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