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Jungpleistozäne Salztektonik im nördlichen^Schleswig-Holstein 
Von WOLFRAM BOCK, Kiel 

Mit 3 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Ein kleines Zungenbecken, dessen überwiegend schluffige Sedi
mentfüllung aufgrund unter- und überlagernder Schichten ins Altwürm gestellt wird, quert die 
Salinarstruktur Maasbüll und die Sieverstedter Störungszone. Aus gleichsinniger Verbiegung der 
Schluffober- wie -basisfläche, Hebung über der Struktur und Senkung über der Störungszone 
lassen sich salztektonisch bedingte Vertikalbewegungen in der Größenordnung von etwa 0,3 mm/a 
ableiten. Markante Geländeformen sind von diesen Vertikalbewegungen mitbestimmt. 

A b s t r a c t . A small basin, the laminated silty deposits of which are supposed to be of 
early late Pleistocene age, crosses the salt structure of Maasbüll and the fault zone of Siever-
stedt in the northern part of Schleswig-Holstein, Germany. Upward movement of the silty 
deposits above the salt structure and downward movement above the fault zone make evident 
the relationship to salt movements with average rates of about 0,3 mm/year. Striking features 
of morphology are believed to have been largely conditioned by these vertical movements. 

Zwischen bekannten Sa l ina r s t ruk tu ren u n d heut iger Morpho log ie besteht oft au f fä l l ige 
Pa ra l l e l i t ä t . In Schleswig-Hols te in w i r d die Übere ins t immung besonders deutl ich bei den 
S t ruk turen Tel l ings tedt , Boostedt, Osterby, S t e rup und M a a s b ü l l . GRIPP ( 1 9 5 2 ) , ILLIES 
(1953) , KOCH (1953) u. a. konnten den genetischen Zusammenhang nachweisen. D i e kle ine 
S t ruk tu r M a a s b ü l l soll Gegenstand dieses R e f e r a t e s sein. 

In Abb . 1 ist das Untersuchungsgebiet , d a s südlich der Flensburger Förde l iegt , in 
Stufen von 10 zu 10 m als Höhenschichtenkar te dargestel l t . D ie geringsten H ö h e n außer
halb eines schmalen Küstenstreifens liegen i m oberen Treene ta l , das nach S W z u r Eider 
und dami t z u r Nordsee entwässer t . 

Abb. 1. Höhenschichtenkarte. 
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Zwischen dem Flensburger Gletschertor und dem oberen Treeneta l erstreckt sich der 
Flensburger S a n d e r mit einer mi t t l e ren Höhe von ca . 3 5 m N N . Im Osten l iegt das 
Becken von H u s b y — A u s a c k e r , ein re l iefarmes Grundmoränengebie t , dessen mit t lere H ö h e 
um 4 5 m N N l iegt . Dazwischen steigt d ie Hüruper H ö h e auf über 8 0 m N N an. 

Isopachen 
— — Profil 

Struktur 
— Hebungsmaximum 

-t- -»- Störung 
111MIi111j Höhen >60m NN 

O Bohrung ohne Schluff 
• n mit Ii 

ZZ '." : Gewässer 

Abb. 2. Topographie, ausgewertete Bohrungen, Zungenbecken mit Isopachen, Salinarstruktur 
Maasbüll, Sieverstedter Störungszone, Areal größter Hebung, Hüruper Höhe, Profillinie (Abb. 3 ) . 

In diesem Bereich liegen 2 0 Bohrungen (Abb. 2 ) , in denen Schluffe mit wechselndem 
T o n - und Femsandgeha l t auftreten, d ie aufgrund ihrer mm-Bänderung a ls Beckensedi
mente zu deuten sind. Aus Mäch t igke i t und Verbre i tung der Schluffe l ä ß t sich die P a l ä o -
geographie eines Beckens ableiten, das W S W — E N E ver läuf t und als k le ines Zungenbecken 
gedeutet w i rd . Die in al len Bohrungen gleichförmig ausgebi ldeten Beckensedimente k o m 
men der von LÜTTIG ( 1 9 6 0 ) geforder ten, s t ra t igraphisch einheitlichen Bezugsfläche nahe , 
die zwingende Vorausse tzung für Aussagen über tektonische V o r g ä n g e im Q u a r t ä r sein 
m u ß . 

In Abb. 3 s ind hel l die Beckenschluffe herausgehoben, S W — N E schraffiert Geschiebe
merge l bzw. F l i eße rden und p u n k t i e r t Sande und Kiese dargeste l l t . In der ger ingeren 
Mächt igke i t der Schluffe im W u n d E deutet sich der nahe Beckenrand an. Zwischen 
H ü r u p und M a r k e r u p streichen die Beckensedimente z u t a g e aus und w u r d e n hier bis 1 9 6 2 
von der Ziegelei Ausacker abgebaut . 

Die Schluffe l iegen heute nicht n iveaugle ich . W e g e n der über g rößere Flächen e inhei t 
lichen Mächt igke i t der Schluffe, des gleichsinnigen Ver l au fes von Ober- und U n t e r k a n t e 
der betrachteten Sed imente und der guten Kor re l i e rba rke i t der übrigen Profi l tei le — auch 
zu Bohrungen a u ß e r h a l b des darges te l l t en Profils — dürfte Eisstauchung nur eine un te r 
geordnete R o l l e gespiel t haben. V i e l m e h r fallen einersei ts die morphologisch höchsten 
P u n k t e und die S te l l en der oberen Ku lmina t ion der Ober- w ie U n t e r k a n t e der Becken
sedimente zusammen mit dem Top der S t ruk tu r M a a s b ü l l — durch a u f w ä r t s gerichteten 

' s 
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Pfeil m a r k i e r t — und anderersei ts die morphologisch tiefen Sanderf lächen u n d d ie tief
sten Ste l len der Schluffober- und -un te rkan te zusammen mi t der rheinisch streichenden 
Sievers tedter Störungszone — durch a b w ä r t s ze igenden Pfei l angedeu te t . Die V e r w e r f u n 
gen und /oder F lexuren s ind für den p r ä q u a r t ä r e n Un te rg rund be leg t und erreichen w a h r 
scheinlich die heut ige Oberfläche. 

0 2 4 6 8 10 12 km 

Abb. 3. W—E-Profil. 

In dem betrachteten R a u m , der nach HECHT, V. HELMS, KEHRER ( 1 9 5 6 ) insgesamt 
zur mobi len Mi t te l -Hols te in -Schol le gehört , g ib t es keinen Bezugspunk t , dessen Q u a r t ä r 
sedimente seit ihrer A b l a g e r u n g nicht auf- oder abwär t s b e w e g t worden s ind . W e n n 
w i r e r sa tzweise annehmen, d a ß die M o b i l i t ä t in der re l i e fa rmen u n d in ihrem ple is to-
zänen U n t e r g r u n d recht gleichförmigen Grundmoränenlandschaf t , die über e iner sehr 
flachen M u l d e zwischen den St rukturen M a a s b ü l l im W und S t e r u p im E l ieg t , a m ge
ringsten w a r , und die B e w e g u n g darauf bez iehen , ergibt sich übe r der S t ruk tu r M a a s b ü l l 
eine H e b u n g u m rund 1 5 m, über der S tö rungszone eine S e n k u n g u m rund 2 5 m, a lso eine 
Höhendif ferenz von rund 4 0 m. Dabei s ind d ie Ex t r emwer t e der westlichen J a r p l u n d e r 
Bohrung nicht berücksichtigt, da das A u s m a ß der späteren E x a r a t i o n in diesem Gebiet 
nicht rekons t ru ie rbar ist. 

Diese R e l i e f v e r ä n d e r u n g ist mit v e r a n t w o r t l i c h für die heu t ige Hürupe r H ö h e . Die 
Absenkung i m W ist nach WEISS ( 1 9 5 8 ) w ü r m z e i t l i c h übersander t und deshalb i m heut i 
gen K a r t e n b i l d abgeschwächt. Die westl iche Begrenzung der Schluffe durch R i ß m o r ä n e n 
und würmze i t l i che Übersanderung weisen d ie Schluffe ins A l t w ü r m . Sie sind v o n einem 
späteren Vors toß aus der Flensburger Innenförde in N — S - R i c h t u n g überfahren u n d te i l 
weise aufgearbei te t w o r d e n . Der zugehör ige W — E ver laufende Moränenbogen v o n J a r p -
lund ist noch heute morphologisch gut e r k e n n b a r (GRIPP 1 9 6 4 ) . 

Die H e b u n g s - b z w . Senkungsbe t räge v o n 1 5 b z w . 2 5 m bedeuten erhebliche v e r t i k a l e 
Bewegungen in jüngster geologischer V e r g a n g e n h e i t und sind vergle ichbar mit den rund 
5 m Hebung , die MADIRAZZA ( 1 9 6 8 ) für den ähnl ich großen Sa lzs tock Monsted in N o r d -
jü t l and seit Ende der p e r i g l a z i a l e n Sol i f luk t ion mit te i l t . W e n n w i r den Beckenschluffen 
aufgrund ih re r Lage rung f rühwürmzei t l iches A l t e r zumessen u n d dieses mit 5 0 0 0 0 J a h r e n 
vor heute ansetzen, ergibt sich eine Hebungs ra t e v o n ca. 0 ,3 m m / J a h r . 

Folgendes Gesamtbi ld entsteht (Abb. 2 ) : 

Zunächst b i ldete sich e in kleines Zungenbecken mit ü b e r w i e g e n d schluffiger Sed imen t 
füllung. A u s der Wes tbegrenzung durch R i ß m o r ä n e n und würmze i t l i che r Über sande rung 
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w i r d f rühwürmzei t l iches Al te r der Beckensedimente wahrscheinlich. A n der Ste l le des 
T o p s der M a a s b ü l l e r S t ruk tur l i eg t d ie größte Hebung , im Bereich der Sievers tedter S t ö 
rungszone die t iefste Absenkung de r Oberkan te w i e der U n t e r k a n t e der betrachteten 
Schluffe gegenüber der Fläche g röß te r r e l a t ive r R u h e . S t ruk tu rg renzen u n d Area l g röß te r 
H e b u n g fal len fast zusammen mi t de r m a r k a n t e n H ü r u p e r Höhe ( 6 0 - m - L i n i e ) . Der heu
t ige Ver l au f des Bezugshorizontes l ä ß t auf salztektonisch bedingte V e r t i k a l b e w e g u n g e n 
schließen, die aus Aufschlüssen der ölgesel lschaf ten für den tiefen U n t e r g r u n d dieses Ge
bietes w ä h r e n d des Mesozoikums u n d Ter t iä rs b e k a n n t sind (WEBER 1957) und offen
sichtlich bis ins Jungp le i s tozän a n d a u e r t e n . 
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