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Zur Morphogenese des Billetales zwischen 
Witzhave und Bergedorf (bei Hamburg) 

A N T J E RECLAM *) 

Landform evolution, glacial morphology, moraine, glacial valley, overridden, Middle Pleistocene 
(Saal ian) , borehole section, langitudinal profile, terrace, sand, gravel, granulometry. 

Northwestern German Plain (Bille valley, Witzhave/Bergedorf), Schleswig-Holstein. TK 2427,2527 

K u r z f a s s u n g : Mit Hilfe sedimentpetrographischer und gefügekundlicher Methoden 
wurden neue Untersuchungen zur Genese des Billetales (östlich von Hamburg) durchgeführt. An 
den untersuchten Stellen zieht sich die Niendorfer Moräne (Mittlere Saale-Vereisung) in das Tal 
hinab. Eine Urform des Billetales ist damit möglicherweise bereits während der Saale-Eiszeit ge
bildet worden. Durch den Fuhlsbüttler Vorstoß (Spätsaale) wurde das Gebiet erneut vom Eis 
überfahren. Erst in der Weichsel-Eiszeit kam es zur Ausbildung der heutigen Talform. Im meist 
etwa 700 m breiten Billetal lassen sich zwei Terrassenniveaus deutlich unterscheiden. Die ca. 1 m 
mächtigen Terrassensedimente bestehen aus groben Sanden und Kiesen. In diese Sedimente hat 
sich gegen Ende der Weichsel-Eiszeit die Bille eingeschnitten. Die etwa 200 m breite Talaue wird 
heute nur noch bei Schneeschmelze in ganzer Breite vom Wasser durchflössen. Hinweise darauf, 
daß das Weichsel-Eis im Billetal bis an die Elbe vorgestoßen sei, fanden sich nicht. 

[On the Morphogenesis of the Bille Va l l ey between Witzhave 
and Bergedorf (near Hamburg)] 

A b s t r a c t : New investigations into the genesis of the Bille valley (east of Hamburg) were 
conducted by means of sediment-petrographical and structural analyses. In the investigated pro
files the Niendorf till (Middle Saalian) was found to reach downslope into the valley. Thus an 
early form of the Bille val ley may have existed as early as the Saalian and was overridden again 
by the late Saalian Fuhlsbüttel advance. The main forming process, however, took place during 
the Weichselian. The Bille val ley today has a width of approximately 700 m. Two terraces can 
be clearly distinguished. The terrace sediments are about 1 m thick and consist mainly of coarse 
sand and gravel. Into these sediments the river Bille cut a 200 m wide inner val ley at the end of 
the Weichselian. Only during the snow-melting in spring the complete inner val ley is inundated 
today. No hints can be found to a Weichselian ice-advance along the Bille valley towards the 
Elbe river. 

1 . E i n l e i t u n g 

Das B i l l e t a l w a r bisher nur selten Gegens tand geowissenschafflicher Untersuchungen. 
— A m ausführlichsten befaßt sich PFEFFERLE ( 1 9 3 5 ) in seiner Arbe i t über die Geest

r a n d t ä l e r nördlich und südlich der Elbe mi t dem B i l l e t a l . Er k o m m t zu dem Schluß, d a ß 
sich das B i l l e t a l a ls Schmelzwasse r t a l der Weichse lvere i sung gebi ldet habe, w ä h r e n d deren 
V e r l a u f es auf Grund des Kl imawechse ls zur A k k u m u l a t i o n e iner Ta l sand te r rasse ge
k o m m e n sei. 

— ILLIES ( 1 9 5 2 ) ve rmute t dagegen , d a ß die Au , d ie bei A u m ü h l e in die Bi l le münde t , 
ä l t e r sei a ls die Bi l le selbst. Das A u t a l sei bereits w ä h r e n d der Saa le -E i sze i t a ls Schmelz
wasserabf luß ents tanden. 

•— J A N Z A ( 1 9 6 1 ) schließt sich dieser Deu tung we i tgehend an . Durch rückwär t i gen 
Schmelzwasserabf luß des t auenden War the -Eises sei zunächst die S a c h s e n w a l d a u ents tan
den, d ie anfangs über Schönningstedt zu r Gl inde r A u abfloß und erst später einen we i t e r 
südlichen Lau f nahm u n d bei Bergedorf in d ie Ure lbe mündete . 

*) Anschrift der Verfasserin: Dipl.-Geographin A n t j e R e c l a m , Geol. Landesamt Ham
burg, Oberstraße 8 8 , 2000 Hamburg 13. 
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— GRIPP ( 1 9 6 4 ) bezeichnet d ie vom Schmelzwasser in saa leze i t l iche A b l a g e r u n g e n 
eingeschnit tene schmale, t iefe R i n n e der B i l l e als „R innensande r " , der diese spezie l le 
Form dadurch erha l ten habe, d a ß das Gletschertor bei W i t z h a v e nur wen ige Ki lomete r 
v o m U r s t r o m t a l der Elbe entfernt l ag . Durch den Höhenunterschied (von N N + 2 3 m 
bei W i t z h a v e auf das d a m a l s bei e t w a N N — 2 5 m l iegende E l b t a l ) fanden die Schmelz 
wässe r ein ungleich s tä rkeres Gefä l l e vor a ls im Bereich der flach geschütteten Kege l sande r 
( z . B . bei Neumüns t e r ) , d ie erheblich we i t e r von der Erosionsbasis entfernt l agen . 

W ä h r e n d sich die genannten Bearbe i te r da rüber einig w a r e n , d a ß die Entstehung des 
Bi l l e t a l e s unter subaerischen Bed ingungen s ta t tgefunden habe , g l aub t JASCHKE ( 1 9 7 6 ) 
in A n l e h n u n g an ULBRICHT ( 1 9 0 9 ) und STOLLER ( 1 9 1 4 ) , d a ß das Eis der Weichse l -Ver 

eisung d ie Elbe im R a u m L a u e n b u r g — L ü n e b u r g überschritten habe . Die Entstehung des 
Bi l l e t a l e s habe sich dabei in v ie r Phasen v o l l z o g e n : 

1 . W ä h r e n d des H o c h g l a z i a l s der Weichsel -Vere isung, a ls das In lande i s sich aus dem 
R a u m Lüneburg zurückzog, b l ieb i m Bere id i des heut igen B i l l e t a l e s ein flacher Eislobus 
l iegen, der im N E mi t dem sich bei W i t z h a v e regener ierenden Eis rand in Ve rb indung 
s tand . S u b g l a z i a l abfl ießende Schmelzwässe r r äumten zu dieser Zeit das „ T u n n e l t a l " der 
B i l l e sowie d ie Dallbekschlucht und ande re Kerb t ä l e r a m R a n d des E lbe-Urs t romta les 
aus . Über der Abt ragungssoh le w u r d e n im B i l l e t a l e t w a 1 — 1 , 5 m mächt ige schräggeschich
te te Fein- bis Mi t t e l s ande mit e inze lnen Gerol len abge lage r t . 

2 . W ä h r e n d des späten H o c h g l a z i a l s t au t e der Bi l le -Lobus ab und h in te r l i eß eine 
e t w a 1 , 5 — 2 m mächt ige M o r ä n e . S ie besteht aus einer M a t r i x von S a n d , Schluff und Ge
schieben von bis zu 1 , 5 m Durchmesser, in d ie ve re inze l t Linsen geschichteter S a n d e ein
geschaltet s ind. Die M o r ä n e w i r d von ger ingmächt igen Nachschüt tsanden bedeckt. 

3 . W ä h r e n d des S p ä t g l a z i a l s , a ls die U m g e b u n g des Bi l l e ta les berei ts flächendeckende 
Vege t a t i on t rug , schnitten sich d i e Schmelzwässer des je tz t we i t e r i m N l iegenden Eis
randes bis in das N i v e a u der l i egenden Vorschüt tsande des Bi l l e -Lobus ein. Dabe i ent
s t and ein S y s t e m von Erosionsterrassen, d ie im wesentl ichen aus dem M a t e r i a l der z w i 
schen die Schmelzwassersande eingeschalteten M o r ä n e aufgebaut s ind. 

4 . Im Pos tg l az i a l s tel l te sich zunächst ein Gleichgewicht zwischen A b t r a g u n g u n d A b 
l a g e r u n g ein. Erst mi t der R o d u n g der na tür l ichen W ä l d e r begann w i e d e r eine A k k u m u 
la t ion feiner Bodenbes tandte i le im Bereich der T a l a u e , die bis heute anhä l t . 

Das Ziel meiner Arbe i t w a r es, durch s t ä rke r ge ländeor ien t i e r t e Untersuchungen die 
Deutung der Morphogenese des Bi l l e t a l e s zu überprüfen. Sed imentpe t rographische Un te r 
suchungen, Gefügemessungen, Luf tb i ldauswer tung und A u s w e r t u n g der U n t e r l a g e n des 
Bohrarch ivs des Geologischen Landesamtes H a m b u r g soll ten d a z u bei t ragen, d ie Gegen
sä tze zu k l ä r e n und zu gesicherten Aussagen über die Entstehung des Bi l le ta les zu kom
men. Die L a g e des Untersuchungsgebietes ergibt sich aus Abb. 1 . 

2. D i e h e u t i g e B i l l e 

Die rezente B i l l e ist ein k le ine r , auch inne rha lb der großen T a l m ä a n d e r s t a rk m ä a n -
dr ie render F luß , der südlich W i t z h a v e e t w a 3 m breit und 2 0 — 3 0 cm tief ist (Abb . 2 ) . 
Bis Re inbek n immt die Bi l le an Bre i t e und Tiefe leicht zu . 

Der Ober lauf ist wen ig an th ropogen beeinflußt, w ä h r e n d in R e i n b e k schon früh zur 
Bet re ibung einer M ü h l e ein Teich aufges tau t w u r d e ( v g l . Ers tausgabe des Meßt ischbla t tes 
2 4 2 7 G l inde von 1 8 8 0 ) . Die Gegend um d ie M ü n d u n g in die Elbe ist bereits seit dem 
1 5 . J h . (UPHOFF 1 9 4 9 ) von Menschenhand v e r ä n d e r t worden . 
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Abb. 1: Übersichtskarte: 1 = Sandgrube Neu-Schönningstedt; 2 = Kalksandsteinwerk Neu-Schön-
ningstedt; 3 = Prallufer der Bille im Sachsenwald; 4 = Unterführung Krabbenkamp; 5 u. 6 = 
Baugruben Krabbenkamp; 7 = Aufschluß Klingeberg; 8 = Bohrung Billebogen; 9 = Doktorbrücke. 

Die natür l ichen V e r ä n d e r u n g e n gehen un te r d e m heutigen K l i m a nur sehr l a n g s a m 
v o r a n . 

A n drei Ste l len im Ober lauf w u r d e n Sed imen tp roben aus der B i l l e entnommen u n d 
im L a b o r untersucht. Z w e i der Proben entsprechen mi t 99,7 °/o u n d 99 ,5 %> Feinerdeante i l 
( i m pedologischen S inne ) den typischen A b l a g e r u n g e n eines heu t igen Flusses von der 
Größenordnung der B i l l e ; sie t ranspor t ie r t fast ausschließlich M i t t e l - u n d Grobsand, der 
in ro l l endem Transpor t an der Sohle des Flusses e n t l a n g b e w e g t w i r d . Die Gewässersohle 
ist a n den meisten S te l l en von w a n d e r n d e n R i p p e l n und S a n d b ä n k e n bedeckt. P robe a 
( A b b . 3 ) w u r d e an e iner S t e l l e mi t rezenter Tiefeneros ion en tnommen, im Flußbet t befin
den sich hier grober Kies u n d Ste ine . Dementsprechend zeigt auch d ie Probe eine au f fa l l end 
a n d e r e Korng rößenve r t e i l ung : sie enthäl t v ie l gröberes M a t e r i a l , der Kiesante i l be t r äg t 
fast 20 °/o. Das gröbere M a t e r i a l s t ammt aus d e m U n t e r g r u n d u n d ist a l s Res tsediment 
e iner aufgearbei te ten M o r ä n e anzusehen. 

3. D i e M o r p h o l o g i e d e s B i l l e t a l e s 

Bei der F rage nach der Genese des B i l l e t a l e s ist zunächst d ie F r a g e zu bean twor t en , 
ob es sich um ein subaerisch oder subg laz ia l geb i lde tes T a l hande l t . Subaerische T ä l e r 

11 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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Abb. 2: Die heutige Bille nördlich von Aumühle. Blick nach NW; R 35.864 H 59.345. 

unterscheiden sich in Gefäl le , Querschnit t und in der Ausb i ldung der Nebentälchen e rheb
lich von subg laz i a l gebi ldeten Tunne l t ä l e rn (GRUBE 1 9 6 8 ) . T u n n e l t ä l e r we rden durch 
e ine u n r e g e l m ä ß i g e Ta l fo rm, a l so s t a rk wechselnde Brei te und we i tgehend aufgelöste T a l 
f lanken ebenso charakter i s ie r t w i e durch Über t ie fungen in Fl ießr ichtung, G r u n d m o r ä n e n -
Quer r ippen u n d Druml ins auf d e m Talboden . A u ß e r d e m sind k e i n e ausgepräg ten P r a l l -
u n d Gle i thänge zu finden, ke ine Terrassen, und d ie Neben tä le r m ü n d e n oft mit deut l icher 
Gefäl ls tufe . Insgesamt haben s u b g l a z i a l en ts tandene Tä l e r e ine sehr unruhige M o r p h o 
log ie (GRIPP 1 9 6 4 ) . A n den Ta l f l anken sollte Grundmoräne des Eisvorstoßes n a c h z u w e i 
sen sein, der das T a l geschaffen ha t . So ha t z . B . H O M C I ( 1 9 7 4 ) weichselzei t l iche G r u n d 
m o r ä n e an den F l anken des S t e l lmoore r Tunne l t a l e s nachgewiesen. 

Das B i l l e t a l ze ig t keines dieser M e r k m a l e . D i e Ta lbre i t e des weichselzei t l ichen B i l l e 
t a l e s (Abb. 4) l iegt im untersuchten Gebiet zwischen W i t z h a v e u n d Re inbek bei u n g e f ä h r 
7 0 0 Me te rn ; d ie e inzige A u s n a h m e findet sich im Bereich von Sachsenwa ldau , w o sich d a s 
T a l auf 250 m verengt . Über t ie fungen in Fl ießr ichtung, Grundmoränen -Quer r i ege l u n d 
D r u m l i n s auf dem Ta lboden konn ten an ke ine r S te l le gefunden werden . Dafür t re ten 
besonders deutl ich P r a l l - und G le i t hänge auf, u n d von W i t z h a v e bis Re inbek lassen sich 
an beiden Ufern mehrere Ter rassenn iveaus nachweisen (Abb. 3, 4 ) . Die heutigen Trocken
t ä l e r münden ohne Gefäl ls tufe auf d ie obere Terrasse , w ä h r e n d d ie Tä le r , in denen heute 
noch Wasser fließt, sich bis zur T a l a u e eingetieft haben. 

Die Morpho log ie des B i l l e t a l e s mit den großen T a l m ä a n d e r n (siehe Abb. 4) entspr icht 
a l so in ke iner Weise dem Erscheinungsbi ld eines Tunne l ta les . 
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4. D i e T e r r a s s e n i m B i l l e t a l 

Tal te r rassen sind a ls ehema l ige Ta lböden Ind iz i en für früher abgelaufene m o r p h o -
genetische V o r g ä n g e und somit wich t ige morphologische Zeugen de r Entstehungsgeschichte 
eines Ta les . D ie hor izon ta le Ausdehnung der Ter rassen häng t ab von der Wasser führung 
des Flusses, der Dauer der La te ra l e ros ion und den Gesteinsunterschieden. 

Eine durch Geländebeobachtung, Luf tb i ldauswer tung und Verg le ich mit t opograph i 
schen Kar ten ausgeführte K a r t i e r u n g der Terrassen im Bi l l e ta l ( A b b . 4) und deren Über -

r 1 1 r 

0 5 10 km 

Abb. 3: Schematische Längsprofile der Bille mit Terrassen. Zur Lage der Terrassen siehe Abb. 4. 
A = S-Bahnbrücke bei Blockstelle Si lk; B = Mündung der Au; C = Brücke Sachsenwaldau; 
D = Doktorbrücke; a = Probe 500 m flußabwärts der Doktorbrücke; b = Probe Doktorbrücke; 

c = Probe 500 m flußaufwärts der Doktorbrücke. 

t r agung ins Längsprofi l des Flusses (Abb . 3 ) macht deutlich, d a ß mehrere übere inander 
l iegende Ter rassenniveaus v o r h a n d e n sind. Vie le d a v o n dürften jedoch als Loka l te r rassen 
nicht zur Rekons t ruk t ion der Talgeschichte he ranzuz iehen sein. 

GRIPP ( 1 9 3 3 ) ha t a m K r a b b e n k a m p vier übe re inande r l i egende Terrassenstufen be
schrieben. Die obere Terrasse , d ie sich von der unteren , durchgehend verfolgbaren Te r 
rasse k l a r abhebt , l ä ß t dort tatsächlich mehrere Verebnungen u n d Stufen in ihrer zu r 
T a l a u e leicht geneigten Oberfläche erkennen ( A b b . 5 , Profil 1 ) . Auch fä l l t auf, d a ß die 
H ö h e n l a g e der oberen Terrasse v ie l s t ä rke r v a r i i e r t a ls die der un te ren (Abb. 3 ) . Es sol l te 

11 



Abb. 4: Morphologische Karte des oberen Billetales. 
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Abb. 5: Querprofile durch das Billetal am Krabbenkamp (Profil 1) und bei Reinbek (Profil 2) . 

jedoch beachtet werden , d a ß die vie l l ä n g e r dem P e r i g l a z i a l k l i m a ausgesetzten Formen 
des oberen Ter rassenn iveaus zwangs l äu f ig „verwaschener" erscheinen müssen a ls das 
„ k l a r e " , eng begrenzte N i v e a u der un te ren Terrasse . 

D i e Terrassenkörper der oberen Te r r a s se sind aus Sanden , Kiesen und groben Schot
tern zusammengesetz t . D i e Abb i ldungen 6 u n d 7 ve rmi t t e ln einen Eindruck v o m T e r r a s 
senmater ia l , das sich v o n Schmelzwasse rsanden deutl ich unterscheidet . Genauere Aussagen 
lassen die an insgesamt acht Proben durchgeführ ten K o r n g r ö ß e n a n a l y s e n zu (Abb. 8 ) . I m 
Durchschnitt l iegt der Ske le t t an t e i l ( > 2 m m ) bei gu t 30 % und s te ig t i m Ext remfa l l so
g a r auf 56,97 °/o an . A u s diesem G r u n d e ist es nicht angebracht , d i e Terrasse we i t e rh in 
nach PFEFFERLE ( 1935 ) a l s „Ta l s a n d t e r r a s se" zu bezeichnen. 

W i e die F e i n k i e s a n a l y s e (Abb. 9 ) beweis t , unterscheidet sich d i e Ter rasse in ihrer Ge
schiebezusammensetzung k a u m von den l iegenden M o r ä n e n - u n d Sandersed imenten . Das 
spricht für eine s t a rke Aufa rbe i tung u n d U m l a g e r u n g von L o k a l m a t e r i a l . Besonders das 
grobe M a t e r i a l dürfte h ie r in r e l a t i v e r Gletscherferne ( am K r a b b e n k a m p : mindestens 
5 k m ) f luviat i l nicht w e i t t ranspor t ie r t w o r d e n sein. Wahrschein l ich h a n d e l t es sich u m 
aufgearbei te tes F l i eße rdema te r i a l von den T a l h ä n g e n . Die g l a z i f l u v i a l e Aufa rbe i tung ze ig t 
sich in schräggeschichteten Par t i en u n d dachz i ege l a r t i ge r L a g e r u n g der Gerol le . D ie Te r 
rassensedimente sind k a l k f r e i . 
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Abb. 6: Terrassenaufschlüsse in Baugruben am Krabbenkamp. Profile nicht überhöht. Oben — 
Terrassensedimente über Schmelzwassersanden R 35.857 H 59.334. Unten = Terrassensedimente 

über Niendorfer Moräne R 35.858 H 59.331. 

5. D e r A u f b a u d e s A r b e i t s g e b i e t e s 

Nach den Un te r l agen des Arch ivs des Geologischen L a n d e s a m t e s H a m b u r g w u r d e n 
z w e i Querprof i le durch das B i l l e t a l konst ruier t ( L a g e s. Abb . 4 ) . Profil 1 l iegt a m K r a b 
b e n k a m p . Das Profil zeigt fo lgenden Aufbau : Ü b e r g robkörn igen Schmelzwassersanden , 
d i e in mehreren Baugruben u n d im Einschnitt der S t raßenun te r führung z u m Krabben
k a m p aufgeschlossen w a r e n , l a g e r t in einer H ö h e von e t w a 1 7 m über N N eine g raue , 
r e l a t i v tonige , kreidereiche M o r ä n e , d ie e t w a 5 m mächtig ist u n d südlich der B i l l e von 
e t w a 1 0 m mächt igen Schmelzwassersanden übe r l age r t w i r d . Auf Grund von Fe inkies 
zäh lungen , Geschiebeeinregelungsmessungen u n d der s t ra t igraphischen Posit ion dieser 
M o r ä n e ist anzunehmen, d a ß es sich u m d ie Niendor fe r M o r ä n e (GRUBE 1 9 6 7 : 1 8 0 f.) 
hande l t . Die Niendor f er M o r ä n e ( in Sch leswig-Hols t e in : W a r t h e - M o r ä n e , v g l . LANGE, 
MENKE & PICARD 1 9 7 9 ) ist d ie mi t t l e r e S a a l e - G r u n d m o r ä n e im norddeutschen R a u m . 

Im Bereich des Bi l l e ta les ist diese M o r ä n e fast übera l l e rodier t worden (die heut ige 
B i l l e fließt h ier in einem N i v e a u von e t w a N N + 9 m ) . In u n m i t t e l b a r e r N ä h e der Bi l le 
t r i t t sie jedoch noch e inmal in e inem k n a p p 1 0 0 m breiten V o r k o m m e n auf. S ie w u r d e 
hier in mehreren B a u g r u n d - B o h r u n g e n angetroffen und w a r auch in einer Baugrube 
(Abb . 6 un ten) aufgeschlossen. Anzeichen für eine Stauchung der M o r ä n e fanden sich nicht. 

Es w ä r e demnach denkba r , d a ß eine Ur fo rm des Bi l le ta les berei ts durch d ie Gletscher 
des N iendor fe r Vorstoßes ange leg t worden ist. Die Streichrichtung des Bi l l e ta les entspricht 
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Abb. 7: Terrassensedimente der Bille am Krabbenkamp über Schmelzwassersanden. 
R 35.857 H 59.334. 
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Abb. 8: Korngrößenverteilung der weichselzeitlichen Terrassensedimente. 
= Probe 11 bis 13 Baugrube am Krappenkamp, R 35.857 H 59.334 s. Abb. 1 Lokalität 5. 
= Probe 17 bis 21 Baugrube am Krabbenkamp, R 35.858 H 59.331 s. Abb. 1 Lokalität 6. 
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S g r . s ü d l i c h S t e m w a r d e 

N i c h t k a l k e K a l k e s c h e m a t i s c h e s 
0 20 40 60 80 1 0 0 % 0 20 4 0 6 0 % P r o f i l 

K a l k s a n d s t e i m v e r k N e u s c h ö n n i n g s t e d t 

N i c h t k a l k e K a l k e s c h e m a t i s c h e s 
0 2 0 40 6 0 80 100 % 0 20 40 6 0 % P r o f i l 

Abb. 9: Feinkiesanalysen aus dem Bereich des „Glinder Sanders", Lage s. Abb. 1; Sgr. Neu-Schön-
ningstedt R 35.820 H 59.375, Kalksandsteinwerk Neu-Schönningstedt R 35.835 H 59.358. 

mi t annähe rnd 4 0 ° der gemessenen Eisbewegungsr ichtung des Niendor fe r Vors toßes in 
diesem Gebiet. (Meßs t e l l en : Sachsenwa ld und K r a b b e n k a m p , v g l . A b b . 1 , L o k a l i t ä t 3 und 
4 ) . Eine Erha l tung der Ta l fo rm bis in die heu t ige Zeit w ä r e t ro tz der nachfolgenden 
Über fah rung durch den Fuhlsbüt t le r Vors toß nicht auszuschl ießen. So konnte EHLERS 
( 1 9 7 8 a : 6 6 ) nachweisen, daß das Kleckener T a l ( H a r b u r g e r Be rge ) w ä h r e n d des N i e n 
dorfer Vors toßes ange leg t und v o m Fuhlsbüt t le r Vors toß über fahren worden ist, ohne 
d a ß d ie Ta l fo rm zerstör t w u r d e . Dagegen spricht jedoch, d a ß w ä h r e n d des Fuhlsbüt t le r 
Vors toßes ( le tz ter S a a l e - V o r s t o ß i m H a m b u r g e r R a u m ) der G l i n d e r S a n d e r aufgeschüttet 
w o r d e n ist (GRUBE 1 9 6 7 ) — ein V o r g a n g , der unmöglich gewesen w ä r e , wenn zu dieser 
Zeit berei ts d ie Mögl ichke i t des Abflusses durch das tiefer ge legene Bi l le ta l bes tanden 
hä t te . 

D ie Ausformung des Bi l l e ta les zu seiner heut igen Gestal t e r fo lg te w ä h r e n d der Weich
sel-Eiszeit . Die Schmelzwässer des bei W i t z h a v e l iegenden E is randes haben dabe i über
w i e g e n d erosiv g e w i r k t ; ledigl ich d ie beschriebenen gut 1 m mächt igen Terrassenschotter 
l iegen a ls dünne Sedimentdecke über den äl teren Ab lage rungen . 

N u r w ä h r e n d des Weichse l -Hochglaz ia l s w i r d dabei das d a m a l i g e e t w a 7 0 0 m brei te 
B i l l e t a l in seiner ganzen Brei te periodisch von Schmelzwässern durchflössen w o r d e n sein. 
Be im Abschmelzen des In landeises k a m es — mögl icherweise i m Zusammenhang mi t dem 
Auf tauen des p e r i g l a z i a l e n Dauerfrostbodens — zur Einschneidung des heut igen, e t w a 
2 0 0 m brei ten Bi l l e t a l e s ( T a l a u e ) , das auch je tz t noch zur Zeit der Schneeschmelze in vo l l e r 
Bre i t e überflutet w e r d e n k a n n . 
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Das z w e i t e Profil bei Re inbek schneidet g e n a u den Punkt , an dem JASCHKE ( 1 9 7 6 : 7 9 ) 
sein s t ra t igraphisches Profil aufgenommen ha t . In diesem Bereich l i eg t eine ganze A n z a h l 
t ieferer Bohrungen vor . Der U n t e r g r u n d ist h ier s t a rk gestaucht. Schichten des Te r t i ä r s 
(Gl immer ton und fe insandige Schluffe der R e i n b e k - S t u f e des oberen M i o z ä n s ) sind von 
den Gletschern mi t eiszeit l ichen A b l a g e r u n g e n verschuppt und bis in Höhen von über 
N N + 2 0 m emporgepreß t worden . 

In diese gestauchten A b l a g e r u n g e n hat sich d a s B i l l e t a l eingeschnit ten. Auf die Phase 
der Einschneidung folgte zunächst eine A b l a g e r u n g von r e l a t iv fe inkörn igen Schmelz 
wassersanden , bevor im Weichse l -Hochg laz ia l d i e A u f schotterung der Terrasse und schließ
lich im S p ä t g l a z i a l die erneute Einschneidung des heut igen Bi l l e ta les er folgte . 

M i t Sicherhei t findet sich an dieser S te l le i m B i l l e t a l ke ine M o r ä n e der Weichse l -Ver
eisung. Die von JASCHKE ( 1 9 7 6 ) beschriebenen Sed imen te sind d ie groben Schotter der 
Bi l le -Ter rasse , d ie z w a r einer a lp inen F l i e ß - M o r ä n e ähneln , nicht aber einer G r u n d 
moräne des Norddeutschen Tie f landes . 

Im Folgenden soll der Aufbau der U m g e b u n g des Bi l le ta les da rges t e l l t werden. W ä h 
rend es auf der Grundmoränenebene des Sachsenwa ldes k a u m brauchbare Aufschlüsse gibt , 
bieten e in ige t iefere Gruben im westl ich ang renzenden Bereich des Gl inde r Sanders Ein
blick in den A u f b a u des Un te rg rundes . 

In einer S a n d g r u b e bei Neu-Schönnings ted t ( A b b . 1 , L o k a l i t ä t 1 ) w a r e n über 2 0 m 
mächt ige, meist schräggeschichtete Schmelzwasse r sande aufgeschlossen. Schrägschichtungs-
messungen ze ig ten , d a ß es sich hierbei u m z w e i unterschiedliche Sanderschüt tungen han 
del t . Der untere , fe inkörn igere Tei l der S a n d e ist nach N W geschüttet, der obere, gröbere 
Te i l dagegen nach W S W . GRUBE ( 1 9 6 7 : 1 8 6 ) machte in den Gruben u m S t e m w a r d e ähn 
liche Beobachtungen. Er führt den Wechsel in der Fl ießr ichtung d a r a u f zurück, d a ß erst 
seit der Schüt tung des oberen Tei ls des S a n d e r s das E lbe -Urs t romta l a ls Vorfluter zur 
Ver fügung s tand . 

Die S a n d e s ind v ö l l i g e n t k a l k t und weisen erhebliche Anzeichen von V e r w i t t e r u n g 
auf. Dies zeigen auch Fe ink iesana lysen ( A b b . 9 ) aus der S a n d g r u b e Neu-Schönnings tedt 
(Abb . 1 , L o k a l i t ä t 1 ) und aus dem Aufschluß des K a l k s a n d s t e i n w e r k e s Neu-Schönning
stedt (Abb. 1 , L o k a l i t ä t 2 ) . In dem Aufschluß des K a l k s a n d s t e i n w e r k e s werden sie von 
einer in sich gestauchten Grundmoräne un t e r l age r t , d ie auf Grund ihrer Fe ink ieszusam
mensetzung a l s M o r ä n e des Drenthe-Vors toßes angesprochen w e r d e n muß. U b e r l a g e r t 
w e r d e n die S a n d e von einer F l ießerde . In e iner M u l d e ist ein mehre re Dezimeter mäch
tiges To r f -Vorkommen aufgeschlossen, das ve rmut l i ch in die E e m - W a r m z e i t oder in ein 
Weichse l - In te r s tad ia l zu stel len ist. 

Fe ink ieszusammense tzung und Schüt tungsr ichtung der Schmelzwassersande lassen ve r 
muten, daß es sich tatsächlich — w i e von G R U B E ( 1 9 6 7 : 1 8 6 ) behaup te t — um Vorschüt t 
sande des Fuhlsbü t t l e r Vors toßes handel t . Bei Dassendorf finden sich über der Niendor fe r 
M o r ä n e z w e i j ünge re Grundmoränen , von denen d ie ä l te re der Fuhlsbü t t l e r M o r ä n e ent
spricht. Die J ü n g e r e ist gleichzusetzen mi t de r W a r t h e - M o r ä n e MEYERS ( 1 9 6 5 ) aus dem 
Lauenburge r R a u m (mdl . M i t t . GRUBE) . 

K o r n g r ö ß e n a n a l y s e n der S a n d e r - A b l a g e r u n g e n (Abb. 1 0 ) geben interessante Einbl icke 
in d ie Sed imenta t ionsbed ingungen im V o r f e l d des spä tsaa leze i t l ichen Inlandeises . Selbst 
in den ausgesprochen kiesig w i r k e n d e n P a r t i e n geht der Kiesante i l de r Proben nur in e inem 
Tei l k n a p p über 2 0 °/o h i n a u s ; in a l l en F ä l l e n übe rwiegen die M i t t e l - bis Grobsande. 
W ä h r e n d d ie k iesä rmeren Proben eine sehr g l e i chmäß ige K o r n v e r t e i l u n g aufweisen, ze ig t 
d ie S u m m e n k u r v e der kiesreicheren Proben e inen deutl ichen Knick , das heißt , d a ß die 
Korngrößenve r t e i l ung z w e i M a x i m a aufweis t . D i e Mehrg ip f l igke i t de r Kurven ist d a r a u f 
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Abb. 10: Korngrößenverteilung der saalezeitlichen Sandersedimente. 
Punktiert = Probe 1 bis 7 Oberer Teil des „Glinder Sanders" R 35.857 H 59.334. 
Gestrichelt = Probe 8 bis 10 Unterer Teil des „Glinder Sanders" R 35.820 H 59.380. 

Punktiert und gestrichelt = Probe 14 bis 16 Sandersedimente unter der Billeterrasse am Krabben
kamp R 35.857 H 59.334. 

zurückzuführen, d a ß die Sed imen te auf unterschiedliche Weise t ranspor t i e r t worden s ind 
( v g l . PETTIJOHN 1975) . Die groben Kiese w u r d e n an der Sohle de r Schmelzwasserflüsse 
gero l l t , w ä h r e n d sich die Masse der Sedimente durch Sa l t a t ion fo r tbewegte und sich das 
Fe inma te r i a l in Suspension befand . Offenbar l i eß d ie hohe F l ießgeschwindigke i t jedoch 
nicht zu , daß suspendiertes M a t e r i a l in größerem U m f a n g hä t te abge lage r t w e r d e n k ö n 
nen. Die K u r v e n weisen daher meist nur zwei M a x i m a auf. 

W ä h r e n d d ie Umgebung des B i l l e t a l e s ü b e r w i e g e n d aus Grundmoränen - oder S a n 
der-Ebenen besteht, findet sich nordwest l ich von A u m ü h l e mi t der Rel iefe inhei t K l i n g e 
b e r g — H a m m e l s b e r g eine e n d m o r ä n e n a r t i g e Form. Der Kl ingeberg streicht N W — S E und 
übe r r ag t mit seiner Höhe von 59,3 m N N die U m g e b u n g um e t w a 15 m. Auf der K a r t e 
v o n DÜCKER ( 1 9 5 8 ) ist hier e ine R a n d l a g e der Saa l e -Ve re i sung e inge t ragen . In e inem 
k le inen Aufschluß auf dem Kl ingebe rg w a r e n gestauchte Schmelzwassersande aufgeschlos
sen, die in e inem W i n k e l von e t w a 6 0 ° nach E einfielen. Die Da r s t e l l ung der Schichtflächen 
i m Schmidt 'schen N e t z (vg l . EHLERS 1978 a : 1 7 — 2 3 ) zeigt , d a ß d i e Stauchung aus e t w a 
95 0 erfolgt ist ( A b b . 11) . Es k ö n n t e sich dami t u m eine Stauchung durch den Fuhlsbüt t le r 
Vors toß hande ln , dessen Eis nachweis l ich im H a r b u r g e r R a u m aus dieser Richtung vo r 
gestoßen ist (EHLERS 1975, 1978 a ) . 

Von den dre i im H a m b u r g e r R a u m ans tehenden S a a l e - G r u n d m o r ä n e n w a r i m Be
reich des B i l l e t a l e s selbst nur d ie Niendor fe r M o r ä n e an drei S t e l l en aufgeschlossen: in 
e iner Baugrube und in einem Wegeinschni t t a m K r a b b e n k a m p s o w i e a m P r a l l h a n g der 
B i l l e nördl ich v o n Aumühle . A n z w e i Ste l len konn ten Geschiebe-Einregelungsmessungen 

K O R N G R Ö S S E N V E R T E I L U N G 



Abb. 11: Stauchungsmessungen am Klingeberg im Schmidt'schen Netz, 
untere Halbkugel R 35.849 H 59.351. 

durchgeführt werden . Die D i a g r a m m e zeigen j e w e i l s M a x i m a im Bereich von 3 5 — 4 5 °. 
Die nordöstl iche Eisvors toßr ichtung ist typisch für den Niendor fe r Vors toß im H a r b u r 
ger R a u m ( v g l . EHLERS 1975 , 1978 a ) . 

Auch die K o r n g r ö ß e n a n a l y s e n zeigen eine s t a rke Ubere ins t immung mit den W e r t e n , 
die EHLERS (1978 a : 6) für Niendor fe r Moränen aus dem Süden H a m b u r g s e rmi t te l t ha t . 
Vergle ichbar sind auch d ie A n a l y s e n , die HÖFLE ( 1979) für d ie Dren the -2 -Moräne 
( = Niendor fe r M o r ä n e ) von H e m m o o r angib t . Charak te r i s t i sch ist der sehr ger inge Sor 
t i e rungsgrad u n d der hohe An te i l von Schluff u n d Ton. Die M o r ä n e n p r o b e n - A n a l y s e n aus 
dem Bi l l e ta l bes tä t igen den berei ts im Gelände gewonnenen Eindruck, d a ß der T o n g e h a l t 
der Niendor fe r M o r ä n e im B i l l e t a l offenbar r e l a t i v gering ist. W ä h r e n d in H e m m o o r bis 
15 °/o Ton u n d in den H a r b u r g e r Bergen 1 7 — 2 1 °/o Ton gemessen wurden , fanden sich 
im Bi l l e ta l nur noch 1 2 — 1 4 Vo Ton. 

6. F e i n k i e s a n a l y s e n 

Zur Absicherung der s t ra t igraphischen Aussagen wurden im Untersuchungsgebiet an 
fünf Profilen Fe ink iesana lysen vorgenommen ( A b b . 12) . Im H a m b u r g e r R a u m ist es mit 
H i l f e von Fe ink ieszäh lungen der Frak t ion 3—5 m m möglich, p le i s tozäne Schichtenfolgen 
a l t e r smäß ig einzustufen (EHLERS 1978 a, b ) . 

A m P r a l l h a n g der Bi l le im Sachsenwald w a r die Niendor fe r M o r ä n e in einem e t w a 
2 m hohen Anschnit t aufgeschlossen. A m Or t der Einregelungsmessung w u r d e auch 
eine Probe für eine Fe ink ie szäh lung en tnommen. Das Ergebnis ze ig t die für dieses 
Gebiet typischen Wer t e , bei denen vor a l l em der r e l a t iv hohe Geha l t an Schre ibkre ide 
auf fä l l t . D a ß er hier mit 16,4 °/o unter den W e r t e n aus den ande ren Profilen l iegt , w i r d 
eine Folge der V e r w i t t e r u n g sein, d ie auf die A u f s c h l u ß w a n d e i n g e w i r k t hat. 

Typisch für den R a u m östlich von H a m b u r g ist der r e l a t i v ge r inge F l in tgeha l t der 
Niendorfer M o r ä n e , der die Unterscheidung von anderen A b l a g e r u n g e n der Saa le -E i sze i t 
erschwert. D ie Untersuchung einer Bohrung bei de r S t e r n w a r t e in Bergedorf, die ein nahe 
zu vo l l s t änd iges P le is tozän-Prof i l mi t drei S a a l e - und einer E l s t e r -Moräne durchteuft ha t , 
ha t jedoch gezeigt , d a ß eine Unterscheidung hier dennoch möglich ist (mdl . Mi t t . EHLERS). 
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Abb. 12: Feinkiesanalysen aus dem Bereich des Billetales, Lage s. Abb. 1 
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Der Aufschluß an der S t r aßenun te r füh rung a m K r a b b e n k a m p ze ig t die Niendor fe r 
M o r ä n e über ih ren Vorschüt tsanden. W ä h r e n d in der G r u n d m o r ä n e der Ante i l der K r e i 
d e k a l k e zwischen 23,7 und 25 ,1 °/o l iegt , geht d ieser in den Schmelzwassersanden auf 0,9 
bis 3,7'%> zurück . Auch der G e h a l t an pa läozoischen K a l k e n ze ig t diesen Rückgang , der 
auf die s t ä rke re V e r w i t t e r u n g der Sande zu rückzuführen ist. W o diese Schmelzwasser 
s a n d e nicht von einer G r u n d m o r ä n e bedeckt s ind und nicht un t e rha lb des Grundwasse r 
spiegels l iegen, s ind sie viele M e t e r tief e n t k a l k t ( z . B. in der S a n d g r u b e Neu-Schönning
s t ed t ) . 

Eine B a u g r u b e a m K r a b b e n k a m p zeigte d i e Schmelzwasserschot ter der Bi l l e -Ter rasse 
über ä l te ren Schmelzwasse rsanden (vermutl ich Vorschüt tsanden des Niendorfer Vors to 
ß e s ) , eine a n d e r e Baugrube ermögl ichte Einbl ick in d ie A b l a g e r u n g e n der Bi l l e -Ter rasse 
über der G r u n d m o r ä n e des Niendor fe r Vors toßes . In beiden F ä l l e n sind die A b l a g e r u n 
gen des weichselzei t l ichen B i l l e t a l e s völ l ig e n t k a l k t und zeigen auch sonst deutl iche Zei
chen der V e r w i t t e r u n g . Vor a l l e m die d u n k l e n G l i m m e r sind s t ä r k e r angegriffen. Die 
Fe ink ieszusammense tzung ähne l t s ta rk der de r weichselzei t l ichen Kiese des E lbe -Urs t rom
t a l e s (EHLERS 1 9 8 0 ) . 

Eine Bohrung im Bil lebogen in H a m b u r g - B e r g e d o r f nördlich des S-Bahnhofes Berge 
dor f erbrachte folgendes Profil ( L a g e vg l . Abb . 1, L o k a l i t ä t 8 ) : 

0 — 2 , 2 0 m Mi t t e l sand , fe insandig, schwach grobsandig 
— 4 , 2 0 m Fein- bis M i t t e l k i e s , g robsand ig 
— 7 , 0 0 m Geschiebemergel, tonig, g r a u . 

Die Bohrung steht im Bi l l e t a l in einer H ö h e v o n N N + 5,90 m. 

Die Fe ink i e sana ly se zeigt , d a ß auch hier u n t e r den typischen S a n d e n des weichselzei t 
lichen Bi l l e ta les d ie nahezu u n v e r w i t t e r t e k re ide re iche G r u n d m o r ä n e des Niendorfer V o r 
stoßes ansteht . H i e r erreicht de r Kre idegeha l t m i t 36,6 % noch höhere Wer t e a ls i m Be
reich des K r a b b e n k a m p s und i m Sachsenwa ld ( A b b . 9 ) , w o m a x i m a l 25,1 °/o erreicht 
w e r d e n . 

Die Fe ink ie sana lysen haben d ie V e r m u t u n g e n über den geologischen Bau des U n t e r 
suchungsgebietes bestät igt . Bei den untersuchten Moränenproben hande l t es sich j e w e i l s 
u m M a t e r i a l der Niendorfer M o r ä n e . H i n w e i s e auf weichselzei t l iche Grundmoränen w u r 
den nicht gefunden. 

7. E r g e b n i s s e 

Ob das B i l l e t a l bereits w ä h r e n d der S a a l e - E i s z e i t vorgebi lde t w o r d e n ist, oder ob es 
sich u m eine ausschließlich im Zuge der Weichse l -Vere i sung en ts tandene Form hande l t , 
l ä ß t sich auf G r u n d der vor l i egenden Unte rsuchung nicht e indeu t ig bean twor t en . Ge
wisse H i n w e i s e sprechen jedoch dafür, d a ß d a s heu t ige Bi l l e t a l auf eine w ä h r e n d des 
Niendor fe r Vors toßes (mi t t le re S a a l e - K a l t z e i t ) geb i lde te H o h l f o r m zurückgeht . D a g e g e n 
spricht jedoch, d a ß nach dem Niendor fe r V o r s t o ß noch der hochl iegende Gl inder S a n d e r 
neben dem B i l l e t a l aufgeschüttet worden ist. 

W ä h r e n d des Hochg laz ia l s der Weichsel-Eiszei t reichte das nordische In l ande i s bis 
nach W i t z h a v e a m N o r d r a n d des Untersuchungsgebietes . Seine Schmelzwässer e rodier ten 
d a s we i t e B i l l e t a l mi t seinen g roßen T a l m ä a n d e r n und lager ten schließlich gut 1 m mäch
t ige Terrassenschotter ab, die i m T a l v e r l a u f i n mehrere , aber wahrscheinl ich a n n ä h e r n d 
zei tgle ich geb i lde t e Ter rassenkörper zu un te rg l i ede rn sind. 

A l s das Weichsel-Eis abschmolz , schnitten sich d ie Schmelzwässer s tä rker ein und form
ten das heut ige , e t w a 200 m bre i te innere B i l l e t a l , das heute nu r w ä h r e n d der Schnee
schmelze noch in ganzer Brei te v o m Wasser durchflössen w i r d . 
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W ä h r e n d des H o l o z ä n s w u r d e n teils f e inkörn ige Sande , tei ls humose Sed imente a b 
ge lager t , in d ie sich die B i l l e — auf Grund der an thropogenen E n t w a l d u n g und des d a 
durch ve r s t ä rk t en Oberflächenabflusses — e t w a e inen Mete r tief eingeschnitten hat . 

H i n w e i s e da rauf , d a ß das Weichsel-Eis im B i l l e t a l bis an die Elbe vorgedrungen w ä r e , 
wurden w ä h r e n d der Untersuchungen nicht gefunden. Nach A u s w e r t u n g der U n t e r l a g e n 
des Geologischen Landesamtes H a m b u r g und nach Geländeuntersuchungen vermögen w i r 
der H y p o t h e s e von JASCHKE ( 1 9 7 6 ) nicht zu folgen. 

8. S c h r i f t e n v e r z e i c h n i s 

EHLERS, J . (1975): Neue Untersuchungen zur Entstehung der Harburger Berge. — Harburger Jb. , 
14: 7—49, 21 Abb., 1 Tab.; Harburg. 

— (1978 a ) : Die quartäre Morphogenese der Harburger Berge und ihrer Umgebung. — Mitt . 
Geogr. Ges. Hamburg, 68: 181 S., 178 Abb., 47 Fot.; Hamburg. 

— (1978 b ) : Feinkieszählungen nach der niederländischen Methode im Hamburger Raum. — 
Der Geschiebesammler, 12 (2 /3) : 47—64, 7 Abb., 2 Fot.; Hamburg. 

— (1980): Fine gravel analyses of drilling samples from the Hamburg area. — Meded. Rijks 
Geol. Dienst, 34 (7 ) : 45—50, 6 figs.; Haarlem. 

GRIPP, K. (1933): Geologie von Hamburg und seiner näheren und weiteren Umgebung. — 154 S., 
35 Abb., 16 Taf.; Hamburg (Boysen in Komm.). 

— (1964): Erdgeschichte von Schleswig-Holstein. — 411 S., 63 Abb., 57 Taf., 3 Kt.; Neumünster 
(Wachholtz). 

GRUBE, F. (1967): Die Gliederung der Saale-(Riss-)Kaltzeit im Hamburger Raum. — Frühe 
Menschheit und Umwelt, 2: 168—195, 1 Tab., 8 Taf.; Köln/Graz. 

— (1969): Zur Geologie der weichsel-eiszeitlichen Gletscherrandzone von Rahlstedt-Meiendorf. 
Ein Beitrag zur regionalen Geologie von Hamburg. — Abh. u. Verh. Naturwiss. Ver. Ham
burg, N. F., 13: 141—194, 2 Abb., 1 Beil.; Hamburg. 

HÖFLE, H.-C. (1979): Klassifikation von Grundmoränen in Niedersachsen. — Ver. Naturwiss. 
Ver. Hamburg, N. F., 23: 81—92, 3 Abb., 1 Tab.; Hamburg. 

HOMCI, H . (1974): Jungpleistozäne Tunneltäler im Nordosten von Hamburg (Rahlstedt-Meien
dorf). — Mitt. Geol. Paläont. Inst. Univ. Hamburg, 43: 99—126, 8 Abb.; Hamburg. 

ILLIES, H. (1952): Die eiszeitliche Fluß- und Formengeschichte des Unterelbe-Gebietes. — Geol. 
Jb., 66: 525—558, 10 Abb.; Hannover. 

JANZA, W. (1961): Bergedorf-Lohbrügge. Eine gewachsene Trabantenstadt Hamburgs. — Diss. 
Univ. Hamburg: 130 S., Anh.; Hamburg. 

JASCHKE, D. (1976): Die weichselzeitliche Eisrandlage im Osten von Hamburg. — Eiszeitalter u. 
Gegenwart, 27: 75—81, 5 Abb., 1 Tab.; Öhringen/Württ. 

LANGE, W., MENKE, B. & PICARD, K.-E. (1979): Die Deutung glazigener Sedimente in Schleswig-
Holstein. — Verh. naturwiss. Ver. Hamburg, N. F., 23: 51—68, 2 Abb.; Hamburg. 

MEYER, K.-D. (1965): Das Quartärprofil am Steilufer der Elbe bei Lauenburg. — Eiszeitalter u. 
Gegenwart, 16: 47—60, 3 Abb., 1 Taf.; Öhringen/Württ. 

OLBRICHT, K. (1909): Grundlinien einer Landeskunde der Lüneburger Heide. — Forsch, dt. Lan
deskde, u. Volkskde., 18: 501—647, 4 Abb., 8 Taf.; Stuttgart. 

PETTIJOHN, E. J . (1975): Sedimentary Rocks. — 3rd ed., 628 pp., 347 figs., 86 tabs.; New York, 
Evanston, San Francisco and London (Harper & Row) . 

PFEFF.ERLE, R. (1935): Zur Morphologie der Talsandterrassentäler in der Umgebung von Ham
burg. — Diss. Univ. Hamburg: 77 S., 5 Taf.; Hamburg. 

STOLLER, J . (1914): Der jungdiluviale Lüneburger Eisvorstoß. — Jber. Niedersächs. Geol. Ver
einig., 7: 214—230, 1 Kt.; Hannover. 

UPHOFF, L. (1949): Von der Bille. — „Lichtwark", Mitt.bl. des Lichtwark-Ausschusses in Berge
dorf, 1, 3, 4; Hamburg-Bergedorf. 



Antje Reclam 175 

Verzeichnis der benutzten K a r t e n und Luttbi lder 

Topographische Karten: 

1 : 5 000 Blatt Burgstall, Sachsenwaldau, Ohe (Kreis Stormarn), Aumühle, Wohltorf; Ausgabe 
1958 
Blatt Reinbek-Ost, Reinbek, Lohbrügge-Ost; 1959 
Blatt Bergedorf; Ausgabe 1968 

1 : 25 000 Blatt 2427 Glinde; Ausgabe 1974 und Erstausgabe von 1880 
Blatt 2426 Wandsbek; Ausgabe 1956 
Blatt 2328 Trittau; Ausgabe 1965 

1 : 50 000 Blatt 2328 Trittau; Ausgabe 1968 
Blatt 2528 Geesthacht; Ausgabe 1969 
Blatt 2526 Hamburg-Wandsbek; Ausgabe 1965 

Thematische Karten: 

1 : 20 000 Gewässerkarte von Hamburg; Blatt 6818 Südost und 6832 Ost; Ausgabe 1976 

1 : 25 000 Geologische Karte; Blatt 2427 Glinde; Berlin 1913 

1 : 200000 Geologische Karte: Blatt Hamburg-Ost; Hannover 1977 

1 : 300 000 Nordwestdeutschland; A. Bentz, 1951 

I : 500 000 Geologische Karte von Schleswig-Holstein; A. Dücker, 1958 

II Luftbilder im Maßstab 1 : 12 000 vom Lauf der Bille zwischen Witzhave und Reinbek (Objekt 
Will inghusen); Aufnahme 1977. 

Manuskript eingegangen am 4. 5. 1981. 



Zur Morphogenese des Billetales zwischen Witzhave und Bergedorf 


