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Neue Daten zur Flußgeschichte^der Elbe 
(Zielsetzung und Ergebnisse von Kartierungsbohrungen und -schürfen im Pleistozän 

des Raumes zwischen Dresden und Berlin) 

Von KURT GENIESER, Hannover 

Mit 3 Abbildungen und 1 Tabelle im Text 

Z u s a m m e n f a s s u n g : Die Flußgeschichte der Elbe wurde durch eine Reihe zielstrebig 
angesetzter wissenschaftlicher Bohrungen und Schürfe weiter geklärt. Ablagerungen des Flusses 
werden im Berliner Räume vom Ausgang der Elster-Vereisung bis zum Einsetzen der Saale-Ver
eisung nachgewiesen. Das Berliner Paludinen-Interglazial wird in die Flußgeschichte einbezogen 
und eine thalassostatische Aufschotterung bis an den Nordrand des Flämings aufgezeigt („Paludi-
nenkiese"). 

Die „Wietstocker Kiese" auf der Teltowhochfläche südlich von Berlin und die Schotter der 
Heidesandterrasse in Dresden werden in die Vorstoßphase der Saale-Vereisung eingestuft. 

Ein elstereiszeitliches Alter der gemengten Elbschotter von Groß-Thiemig und Elsterwerda-
Biehla wird festgestellt. Daraus ergeben sich neue Hinweise auf den Verlauf des Flusses von den 
ersten tektonischen Bewegungen im Gebiet des Dresdener Elbtalgrabens bis zur Transgression des 
Elster-Inlandeises. 

Besonders wichtig ist die Entdeckung und eingehendere Erkundung eines Holstein-Interglazials 
in der Talsenke zwischen Ockrilla und Jessen bei Meißen. 

Es wird eine Zeittabelle zur Flußgeschichte vom ausgehenden Pliozän bis zum Einsetzen der 
Saale-Vereisung vorgelegt. 

A b s t r a c t : The history of the Elbe River has been investigated by a number of intentionally 
located test drillings and excavations. River sediments have been found in the Berlin area from the 
end of the Elster-Glaciation to the beginning of the Saale-Glaciation. The Berlin Paludina-Inter-
giacial is connected with the history of the Elbe. A thalassostatic gravel aggradation has been 
proved onto the northern margin of the Fläming ("Paludina Gravels"). The "Wietstocker Gravels" 
on the Teltow-Plateau, south of Berlin, and the gravels of the "Heidesand-Terrace" at Dresden 
could be assigned to the advance phase of the Saale-Glaciation. The mixed gravels of the river at 
Großthiemig and Elsterwerda-Biehla have been determined as of Elster-glacial age. New indi
cations are given as to the course of the river from the first tectonic movements in the area of the 
Elbe-valley graben of Dresden to the Elster inland-glacier. 

Especially important is the discovery and detailed exploration of a Holstein interglacial 
occurrence in the valley between Ockrilla and Jessen near Meißen. 

The author gives a climatic-chronologic table from the end of the Pliocene to the Saale-
Glaciation. 

E in l e i tung 

Bei Wiederaufnahme der Spezialkartierung in der östlichen Mark Brandenburg und 
in dem früher zur Provinz Niederschlesien gehörenden Teile der Lausitz wurden erstmals 
tiefere Kartierungsbohrungen, daneben auch Schürfe durchgeführt (vgl. P. GROSSER & 
M. HANNEMANN 1 9 6 0 und STEDING, D. & G . SCHUBERT 1 9 6 0 ) . Sie zielten ebenso wie eine 

Reihe weiterer Neuerungen darauf hin, die Methoden der Flachlandkartierung zu moder
nisieren und die Aussagekraft der Flachlandblätter für die Praxis zu erhöhen. Dabei 
scheiterte die Entwicklung oder Einführung von im Gelände leicht zu handhabenden 
motorisierten Flachbohrgeräten teils an mangelndem Interesse, teils an der Schwerfällig
keit der Planung. 

Bei der Erprobung geophysikalischer Methoden (R. LAUTERBACH 1 9 5 3 / 5 4 , 1 9 5 5 / 5 6 und 
W . MIELECKE 1 9 5 6 und 1 9 5 8 ) bewährten sich die mikromagnetischen Testmethoden gut. 
Die geoelektrischen Nah-Methoden waren wegen ihrer unterschiedlichen Aussage bei 
trockenem oder durchfeuchtetem Boden nicht immer eindeutig. 
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Kar t i e rungsbohrungen und -schürfe haben sich ebenfal ls b e w ä h r t und s ind inzwischen 
z u m festen Bes tandte i l der Meßt i schb la t t - und Übers ich tskar t ie rung geworden . Sie be
zwecken , a l l e d i e wissenschaftlichen Probleme, d ie sich durch ihren Einsa tz lösen lassen, 
z u r Lösung zu br ingen . Hydrogeo log i sche Beobachtungen, z . T . auch solche von L a g e r 
s tä t ten der Steine und Erden w u r d e n mi t diesen Arbe i t en verknüpf t . — 

W e i t e Hochflächengebiete zwischen dem Gebi rgs rand und den w a r t h e s t a d i a l e n End
m o r ä n e n des F l ä m i n g s und des N iede r l aus i t ze r Landrückens setzen sich v o r w i e g e n d aus 
f luv ia t i l em südlichen und einheimischen M a t e r i a l zusammen ( v g l . A b b . 3 ) . D ie Erkundung 
des Deckgebirges der S t e inkoh len lage r s t ä t t e Dober lug-Ki rchha in und von Vor rä t en für 
d a s K ie swerk in Rückersdorf führ ten d a z u , sich in tens iver m i t diesen B i ldungen zu be
schäftigen (K. GENIESER 1 9 5 3 ) . In der Folgezei t ge l ang es, d ie im Gebiet von Dober lug-
Ki rchha in gewonnenen Erkenntnisse auf wei te re R ä u m e zu über t r agen und z u einer F l u ß 
geschichte der Elbe auszuwe i t en . 

D a morphologische Me thoden in den genannten , z . T . mehrfach vom In lande i s über
schrit tenen Hochflächengebieten w e i t g e h e n d ausgeschaltet s ind, muß ten petrographische 
Arbe i t sweisen in den V o r d e r g r u n d t reten. Dabei zeigte es sich, d a ß ts vo l l au f genügte , die 
Zusammense tzung der Flußschotter „ h a l b - q u a n t i t a t i v " zu beur te i len . Selbst kompl iz i e r t e 
u n d unanschauliche, d a z u ze i t r aubende , rechnerische Exper imen te haben ke ine da rüber 
h inausweisenden Ergebnisse erz ie len können (A. LENK 1 9 5 7 ) . 

Das A und O jeder K a r t i e r u n g in den dem Gebi rgs rand benachbar ten Gebieten l iegt 
v i e l m e h r dar in begründet , d ie Le i tge rö l l e der Flüsse, aber auch ihre S c h w e r m i n e r a l z u s a m 
mensetzung, zu kennen und zu wissen , w i e sich die verschieden a l t en F l u ß a b l a g e r u n g e n 
in ihrer ungefähren p rozen tua l en Zusammense tzung und in ih rem H a b i t u s vone inander 
unterscheiden. In Zwei fe l s fä l l en u n d bei Bohrproben, in denen nur w e n i g e oder ke ine 
charakteris t ischen Le i tge rö l l e aufzuf inden sind, sowie bei f e inkörn igen Sedimenten ent
scheiden die Ergebnisse der S c h w e r m i n e r a l a n a l y s e a l l e in . Es genüg t jedoch nicht, j ewe i l s 
nu r eine best immte S c h w e r m i n e r a l f r a k t i o n zu untersuchen. V i e l m e h r treten charakter i s t i 
sche M e r k m a l e nicht selten erst bei der Untersuchung verschiedener F rak t ionen hervor 
( v g l . z . B. Abb. 2 b u. b ' ) . 

Nachdem die ä l t e re Flußgeschichte der Elbe g e k l ä r t ist, w i r d es zukünft ig möglich sein, 
den Ab lau f des eiszeit l ichen Geschehens in der Ober l aus i t z u n d in der östlichen Niede r 
l a u s i t z leichter zu en twi r r en . Für das hochgelegene Gebiet nördl ich von Dresden, die wes t 
liche Niede r l aus i t z , das E lb ta l und den Ber l iner R a u m w a r e n indessen noch v ie le Fragen 
offen geblieben. Die Vorbere i tung der F l ach l andka r t i e rung in diesen Gebieten und ein 
A u f t r a g , zusammen mi t e inem A u t o r e n k o l l e k t i v bis z u m J a h r e 1 9 6 0 eine Geologie von 
Brandenburg herauszugeben , e r forder te besondere M a ß n a h m e n . Es w u r d e n daher h ier 
in den J a h r e n 1 9 5 4 bis 1 9 5 8 neben den rou t inemäßigen Bohr - und Schürfarbei ten a u s 
schließlich mit rein wissenschaftlicher Zielsetzung angese tz te Kar t i e rungsbohrungen und 
-schürfe durchgeführt . S ie w u r d e n bis auf einige Schürfe a m Lindenberg bei Jühnsdorf 
u n d a m O ß w i n k e l b e r g bei Wie t s tock v o m Verfasser selbst bearbei te t und in Berichten 
ausgewer t e t (unveröffent l icht) . 

H e r r n S. DIENER und F r ä u l e i n H . GÖRZ sei für die Durchführung der Schwermine ra l 
a n a l y s e n , H e r r n E. KNAUER für die Untersuchung von Dünnschliffen e in iger Le i tgerö l le 
herzl ich gedankt . 

A . B o h r u n g e n u n d S c h ü r f e i m R ä u m e v o n B e r l i n u n d a m G o r r e n b e r g 
bei S c h w e i n i t z 

I. Bohrung Phöben (auf dem Ge lände der ehemal igen Dietrich'schen Ziegelei zwischen 
Phöben und Ketz in . Zugleich Folgebohrung der im J a h r e 1 9 1 0 v o n der Preußischen Geo
logischen Landesans ta l t dort durchgeführten wissenschaftlichen B o h r u n g ) . Bohrung T r e u e n -
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brie tzen (Brunnen IV, n iedergebracht von de r Bohrf i rma Frebe in Jü te rbog . D ie Bohrung 
w u r d e ans te l l e einer dor t g e p l a n t e n Kar t i e rungsbohrung v o m Verfasser bea rbe i t e t ) . 

1. Z ie lse tzung: Unte rsuchung der G e r ö l l - und Schwermine ra l füh rung der südlichen 
Kiese an der Basis des P a l u d i n e n - I n t e r g l a z i a l e s . V/egen des hohen Q u a r z - u n d L y d i t -
geha l tes derselben v e r m u t e t e der Verfasser , d a ß die ho l s t e in - in t e rg l az i a l e Elbe sie ab 
gesetzt h a b e n könnte. Ih re Herkunf t suchte m a n bisher in der Laus i t z b z w . den südlichen 
Mit t e lgeb i rgen ( K . H U C K E 1 9 2 2 , K . K E I L K A C K 1910, J . S T O L L E R 1926 und W . W O L F F 1926) . 

2. Ergebnisse: Die südl ichen Kiese w u r d e n in der Kar t i e rungsbohrung Phöben , in den 
untersten 0,50 m der tonig-schluffigen Paludinenschichten einsetzend, e t w a 6 m mächtig 
angetroffen. Später w u r d e i n einer nur e t w a 700 m ent fe rn t stehenden Tie fbohrung ein 
Kern m i t Paludina (Vivipara) diluviana K U N T H gezogen, de r die Kiese i n engem Kon tak t 
mi t der eigentlichen P a l u d i n e n b a n k ze ig te . S ie w u r d e n d a h e r a ls „ P a l u d i n e n k i e s e " be
zeichnet. Diese Kiese s ind schmutz ig -grau ge fä rb t . Diese F a r b e l ä ß t sich selbst bei den sonst 
stets b l endend weißen M i l c h q u a r z e n nicht durch in tens ives Waschen oder Kochen entfer
nen. D a s we i s t ebenso w i e d e r P y r i t oder Kupfe rk i e s , der gelegent l ich die S a n d k ö r n e r ver 
k i t te t , au f reduzierende Bed ingungen hin , d i e en tweder gle ichzei t ig oder auch nach ihrer 
A b l a g e r u n g vorgelegen h a b e n . 

Die Grenzen gegen die sie un te r l age rnden , zunehmend k a l k h a l t i g e r w e r d e n d e n kies i 
gen S a n d e ( „L iegendk ie se" ) dürfte nach d e n durchgeführ ten Gerö l l auszäh lungen e t w a in 
55,50 bis 56 ,50 m Teufe l i e g e n (vg l . A b b . 1 ) . H i e r ve rschwinden die Ka lks t e ine , und 
b lau- bis s i lbergraue , u r sp rüng l i ch rosa F e l d s p ä t e , d ie häufig nach dem K a r l s b a d e r Gesetz 
v e r z w i l l i n g t sind, nehmen s t a r k zu. Gleichzei t ig steigt d e r Gehal t an charakteris t ischen 
Le i tgerö l len der Elbe. M a n k a n n daher w o h l annehmen, d a ß d e r F l u ß i n s e i n e m 
s ü d l i c h e n E i n z u g s g e b i e t d i e g l a z i ä r e n e 1 s t e r e i s z e i 1 1 i c h e n A b 
l a g e r u n g e n w e i t g e h e n d a b g e t r a g e n h a t u n d s i c h i n d a s M e i ß e 
n e r M a s s i v e i n z u s c h n e i d e n b e g i n n t . Bezeichnend ist ferner, d a ß von der 
gleichen Probe an der Q u a r z g e h a l t u n d d i e L y d i t e s t a r k anste igen, w ä h r e n d P o r p h y r e , 
G r a u w a c k e n und Grani te , a b e r auch die Feuers te ine abnehmen . 

In der Probe von 5 2 , 5 0 bis 53,50 m zeichnet sich e ine we i t e re au f f ä l l i ge Grenze ab . 
Fe ldspä te u n d Porphyre t r e t en noch e i n m a l s t ä rke r he rvo r , fa l l en dann abe r ebenso w i e 
G r a u w a c k e n , Granite u n d Gneise zurück. D i e Quarze , L y d i t e , Verk iese lungen u n d Feuer
steine nehmen ihrerseits e r n e u t zu. M i t d ieser Grenze beg inn t offenbar die w ä r m e r e Eichen-
Mischwa ld -Pe r iode des P a l u d i n e n - I n t e r g l a z i a l e s , d ie m i t e iner s tä rkeren V e r w i t t e r u n g s 
auslese verknüpft w a r . 

In den spät-els tereiszei t l ich bzw. f rüh -ho l s t e in - in t e rg l az i a l abgesetz ten k ies igen S a n -
den des Liegenden ( „ L i e g e n d k i e s e " ) n i m m t d i e Zahl der Kieskörne r von 4 bis 10 m m stark 
ab . H i e r konnten nur v e r h ä l t n i s m ä ß i g w e n i g e Gerol le untersucht we rden . Be i Vor l i egen 
einer vergle ichbaren A n z a h l v o n Gerollen dürfte daher d i e Kurvenführung i n diesem Be
reich r u h i g e r ver laufen. W e n n auch nordisches M a t e r i a l vorherrschend ist , so s ind doch 
südliche Gerol le durchweg vorhanden . E s h a n d e l t s i c h d e m n a c h b e i d e n 
„ L i e g e n d k i e s e n " w o h l n i c h t u m g l a z i ä r e V o r s c h ü t t - o d e r R ü c k 
z u g s b i 1 d u n g e n , s o n d e r n u m A b s ä t z e d e s n a c h d e r I n l a n d e i s -
I n v a s i o n w i e d e r a u f l e b e n d e n F l u s s e s . 

Die Ansprache der L e i t g e r ö l l e ges ta l te te sich infolge d e r n u r ger ingen Größe der Kies
körner u n d ihrer schmutz ig-grauen Oberflächenfärbung w e g e n besonders schwier ig . T r o t z 
dem w u r d e n viele Le i tge rö l l e e rkannt u n d bei der nachfolgenden Untersuchung im Dünn
schliff v o n E. KNAUER i m wesentl ichen bes tä t ig t . So e rgaben sich z . B. für acht mi t te ls der 
Lupe a l s Tephr i t e angesprochene Gerolle i m Dünnschliff fo lgende Bes t immungen : 

Nr. 226/56 = Nephelintephrit 
Nr. 230/56 = Tephrit mit sehr viel H a u y n (Hauyntephrit) ohne Feldspatvertreter 
Nr. 234/56 = Tephrit mit sehr viel H a u y n (Hauyntephrit) ohne Feldspatvertreter 
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Abb. 1 . Geröllauszählungen von Proben aus den „Paludinenkiesen" und „Liegendkiesen" der Boh
rung Phöben. Zum Vergleich sind Auszählungen von Treuenbrietzen („Paludinenkiese") und vom 
Lindenberg bei Jühnsdorf („Wietstocker Kiese") angeführt. Südliche Gerolle: Qu = Quarz, 
L = Lydit, F = Feldspat, E = Elbeleitgerölle, V = Verkieselungen, P = Quarzporphyr, S = 
Sandstein und Quarzite, G = Grauwacken und Serizitschiefer. Nach Norden zurücktransportierte 
Gerolle aus elstereiszeitlichen glazigenen Ablagerungen: K = Kalkstein (häufig roter Orthoceren-
kalk), Fst = Feuerstein, Gt = Granit, Gn = Gneis. Rest: R = Unbestimmbares und durch Pyrit 
oder Kupferkies verbackene Sandkörner in den Proben 1 - 4 sowie viele Xylitreste in Probe 7 . 

Nr. 2 3 1 / 5 6 = wahrscheinlich Tephrit, Geröll nur 3 - 4 mm^ groß 
Nr. 2 3 2 / 5 6 = Hauyntephrit 
Nr. 2 3 3 / 5 6 = Nephelintephrit mit viel Zeolith 
Nr. 2 2 9 / 5 6 = Basalt 
Nr. 2 2 7 / 5 6 = Lamprophyr (etwa dem Camptonit entsprechend) 

Zur Beschreibung des Hauyntephrites Nr. 2 3 2 / 5 6 bemerkte E. KNAUER zusätzlich folgendes: 
„Das unter d) beschriebene Gestein entspricht in seinem Mineralbestand und seiner Struktur voll
kommen dem Hauyntephrit vom Dobrankabach aus dem Böhmischen Mittelgebirge. Auch dort 
sind die so charakteristischen Hornblenden in der leistenartigen Form vorhanden, ebenso zeigen 
die Hauyne die gleiche Ausbildung und typische Spaltbarkeit. Eine Probe dieses Vorkommens 
befindet sich in der Schliffsammlung der Staatlichen Geologischen Kommission unter Nr. 1 4 7 5 
(Sammlung: Böhmisches Mittelgebirge). Auch hier fallen, wie schon bei der Beschreibung des Dünn
schliffes betont wurde, die dunklen Hornblendeleisten besonders auf. Sonst ist das Gestein makro
skopisch dicht bis sehr feinkörnig und von graubläulicher Farbe. Der Bruch ist glatt bis ganz wenig 
rauh." 

„M. E. ist also hier mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Nachweis erbracht, daß die bei 
Phöben gesammelten Gerolle der Paludinenbank wenigstens z. T. aus dem Böhmischen Mittelgebirge 
stammen." 

Neben v i o l e t t g r a u e n Erdbrandges te inen , die vie l le icht aus dem Gebiet von Meißen 
herzule i ten sind ( v g l . S . 149) , t e r t i ä ren Knol lenste inen u n d böhmischen Q u a r z - L y d i t - K o n -
g lomera ten sind z w e i Gerol le des he l len , w i e gebleicht aussehenden kulmischen L y d i t - T o n -
schiefer-Konglomerates von Dober lug-Ki rchha in besonders aufschlußreich. Auch diese 
Gerol le w u r d e n durch Dünnschliffvergleich mi t einem in Dober lug-Ki rchha in au fgesam
mel t en Geröll bes tä t ig t . D a ß die K o n g l o m e r a t e z u s a m m e n mi t r e l a t i v v i e l e n V e r k i e s e -
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lungen auf t re ten, l äß t d a r a n denken, d a ß d ie ho l s t e in - in te rg laz ia le Elbe en twede r selbst 
das Gebie t von Dober lug-Kirchha in be rühr t e oder, daß ihr von dor ther ein Nebenfluß 
( V o r l ä u f e r der Schwarzen Els ter?) zus t römte . 

Dor t konn te der Ver fasse r einen e t w a 30 k m langen u n d 4 bis 6 k m bre i ten Kieszug 
von Schacksdorf und I. ichterfeld bei F i n s t e r w a l d e bis F r a n k e n h a i n bei Schlieben feststellen. 
Im wesent l ichen sind es umge lage r t e quarz re iche Kiese des „Senftenberger E lbe laufes" , die 
häufig C h a l z e d o n e und Verk iese lungen en tha l t en . Die S c h w e r m i n e r a l a n a l y s e we is t S i l l i -
man i t u n d Topas nach, w ä h r e n d basal t ischer P y r o x e n v ö l l i g fehl t ( v g l . Abb . 2 a ) . Die 
Kiese w u r d e n als „Hennersdor fe r K iese" bezeichnet. S i e führen zusä tz l ich nordisches 
M a t e r i a l , da run te r häufiger verkiese l te K o r a l l e n und S c h w ä m m e aus dem nordischen Si lur . 
A n ih re r Bas is sind sie v o r w i e g e n d sandig , d e m H a n g e n d e n zu kiesig ausgeb i lde t , z . T . mit 
nordischen Blöcken. Im Bereich der „Hennersdor fe r S t auchmoräne" sind sie mehrfach ver 
schuppt u n d überschoben. S i e enthal ten h ie r zahl re iche T o n w a l z e n , seltener solche aus Ge
schiebelehm, die von gestauchten T e r t i ä r t o n e n und einem ä l te ren , woh l elstereiszeit l ichen, 
Geschiebelehm herrühren. D i e „Hennersdor fe r Kiese" könn ten indessen auch a l s Absätze 
eines elstereiszeit l ichen M a r g i n a l t a l e s angesehen werden , das später von der holstein-
i n t e r g l a z i a l e n Elbe durchbrochen wurde . 

Kiese, d ie ebenso zusammengese tz t s ind, w i e die „ P a l u d i n e n k i e s e " bei Phöben, w u r d e n 
in den darauf fo lgenden J a h r e n in den Kar t i e rungsbohrungen a m Lindenberg bei Jühns 
dorf, a m Oßwinke lbe rg bei Wietstock u n d in zahlre ichen Wasse rbohrungen zwischen 
Jühnsdorf , dem Rangsdor fe r See und Groß-Schulzendorf festgestel l t . S ie w e r d e n hier über 
20 m mächt ig . Ihre Schwermine ra l zusammense t zung ze ig t einen fast gleich hohen S i l l i -
m a n i t g e h a l t w ie in den d re i „ p r ä g l a z i a l e n " Elbeläufen. Der r e l a t i v e Geha l t an v o r w i e 
gend basal t ischem Py roxen l ieg t mit ~ 3 0 % jedoch bedeutend höher. Zugleich macht sich 
ein s t ä rke re r Grana tgeha l t bemerkbar . 

Die Bohrung Treuenbr ie tzen zeigt ihrerse i t s , d a ß s i c h d i e h o l s t e i n - i n t e r 
g l a z i a l e t h a 1 a s s o s t a t i s c h e A u f s c h o 1 1 e r u n g d e s F l u s s e s m i n 
d e s t e n s b i s a n d e n F l ä m i n g f l u ß a u f w ä r t s e r s t r e c k t e . 

Die Schwerminera l führung (vg l . Abb. 2 b u. b ' ) weis t in der F rak t ion 0,6 bis 0,2 mm 
einen r e l a t i v e n P y r o x e n g e h a l t von 3 0 % auf, dem in der F r a k t i o n 0,2 bis 0,1 m m ein 
solcher von nur 1 % entspricht . W ä r e nur diese F rak t ion a l l e i n untersucht w o r d e n , w ä r e 
der für d i e jüngeren E lbeab lage rungen charakter is t ische hohe Geha l t a n basaltischen 
P y r o x e n nicht bemerkt w o r d e n . Der T o p a s - , S tauro l i th - , T u r m a l i n - und Dis thenante i l 
s t ammt wahrscheinlich aus dem Einzugsgebie t der M u l d e , w a s jedoch nicht bedeuten muß, 
daß dieser F l u ß zuvor in d i e Elbe e inmünde te . Es ist v i e l m e h r wahrscheinl icher , d a ß die 
M u l d e d a m a l s bereits mi t der Saa le ve re in t nach N o r d e n floß. Die genann ten Schwer
mine ra l i en könnten von der ho l s t e in - in te rg laz ia len Elbe auch aus Kiesen des vere in ig ten 
„Schmiedeberger Elbe- und M u l d e l a u f e s " i m südlichen F l ä m i n g , nördl ich von Wi t t enberg , 
au fgenommen worden sein. 

Zum Vergleich w e r d e n in der Abb. 2 je eine A n a l y s e aus dem Einzugsgebie t der 
Z w i c k a u e r M u l d e (Köte r i t z bei Sermuth) ( n ) , dem mi t der Fre iberger M u l d e vere inigten 
„Schmiedeberger Elbelauf" ( W ö r b l i t z ) ( m ) und von a l l en drei m i t e inande r vere inigten 
Flüssen (Grabo ) (1) angeführ t (vg l . K. GENIESER & I . DIENER 1958 u n d K. GENIESER 

1959) . 
II . Bohrung Phöben, spä te r auch die Bohrungen a m Lindenberg bei Jühnsdorf , am 

O ß w i n k e l b e r g bei Wiets tock und die Wasse rbohrungen west l ich des R a n g s d o r f e r Sees. 
1. Zie lse tzung: G e w i n n u n g von for t l aufenden Proben des P a l u d i n e n - I n t e r g l a z i a l e s 

zwecks e ine r Neubearbe i tung mi t modernen Methoden . 
2. Ergebnisse: Die sorgfä l t ig mit einer Kernschappe a l l e 20 cm en tnommenen Proben 

aus der tonig-schluffigen Fo lge der Paludinenschichten enthie l ten le ider nur w e n i g e , dazu 
schlecht e rha l tene Pollen. D i e fossilen Früchte und Pf lanzensamen der Bohrung Wietstock 

10 Eiszeil und Gegenwart 
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beschrieb T . NÖTZOLD 1 9 5 9 . AzoUa filiculoides LAM w u r d e von W . SCHWARZENHOLZ in 

v i e l e n Exempla ren beobachtet. S ie ze ig ten in Proben der Bohrung Phöben neben den eichei

fö rmigen weibl ichen Megasporen z. T . auch die männl ichen Mik rospu ren mi t Glochiden 

u n d anker fö rmigen Endk lauen . W e i t e r h i n w u r d e n 3 1 D ia tomeenga t tungen mi t 1 5 1 For

m e n (Ar t en und V a r i e t ä t e n ) von ihm belegt . 

Einem Bericht v o n F r a u L. DIEBEL, 1 9 5 9 (unveröffent l icht) ist fo lgende Feststellung 

en tnommen: „Die untersuchte Schichtenfolge konnte für den Bereich von 4 7 , 0 0 — 4 9 , 5 0 m 

auf Grund der Megaspo ren von Azolla filiculoides LAM u n d der Os t racodenar ten Cyclo-
cypris buckei TRIEBEL und Cytherissa lacustris (G. O. S A R S ) in das ä l t e r e In t e rg laz ia l 

( Ä q u i v a l e n t der P a l u d i n e n b a n k ) eigestuft we rden . " 

I I I . Bohrungen und Schürfe a m Lindenberg bei Jühnsdor f und a m O ß w i n k e l b e r g bei 

Wie t s tock und Schürfe a m Gorrenberg bei Schwein i tz . 

1 . Zie lse tzung: Feststel lung des A l t e r s der um 1 9 3 0 von Ber l iner Geschiebeforschern 

au f de r Tel towhochfläche südlich von Ber l in entdeckten „Wie t s tocker Kiese" . 

+*T6Ä DrtiLme dimmer 

J j l . 
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Abb. 2. Ergebnisse von Schwermineralanalysen. 1 = Granat, 2 = Turmalin, 3 = Zirkon, 4 = Rutil, 
5 = Epidot, 6 = Staurolith, 7 = Disthen, 8 = Andalusit, 9 = Sillimanit, faserig, 10 = Silli-

manit, tafelig, 11 = Augit, 12 = Hornblende, 13 = Unbestimmbares, 14 = Topas. 
!) Ein „Z" mit Zahlenangabe bedeutet die Zahl der Zinnsteinkörner. - z ) In der Fraktion 0,2-0,1 

beträgt der Topasgehalt 57%. 
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2. Ergebnisse: In v ie len der bei Jühnsdorf , dem Rangsdor fe r See und bei Groß-Schulzen-
dorf gestoßenen Bohrungen w u r d e n über den dunke lb raun , v o r w i e g e n d abe r d u n k e l o l i v 
grün gefä rb ten tonig-schluffigen Paludinenschichten k a l k f r e i e , te i lweise g l immer führende , 
he l le Fe in - bis Mi t t e l s ande ohne humose Be imengungen beobachtet. S ie w u r d e n ferner in 
der Kiesgrube am S ü d w e s t h a n g des L indenberges bei Jühnsdor f aufgeschürft. 

M i t e inem re la t iven Geha l t an v o r w i e g e n d basal t ischem P y r o x e n von ca . 3 0 % und 
in ihrer sonstigen Schwerminera l führung s t immen sie gut m i t der Zusammense tzung der 
„Pa lud inenk i e se " a n der Basis und i m Liegenden der P a l u d i n e n b a n k übere in ( v g l . 
Abb . 2 c ) . Aus der Kar t i e rungsbohrung Wie ts tock , d ie mi t d e m Ziele angesetz t w u r d e , die 
„Wie t s tocker Kiese" an ih re r T y p u s l o k a l i t ä t a l t e r smäß ig zu den Paludinenschichten in 
Bez iehung zu setzen, geht hervor , d a ß d i e S a n d e Ü b e r g a n g s b i l d u n g e n 
d a r s t e l l e n . In dieser Bohrung w u r d e n über den eben beschriebenen S a n d e n Feinkiese 
in ge r inge r Mächt igke i t angetroffen. Dem hohen P y r o x e n g e h a l t von ) 4 0 % in der Schwer
m i n e r a l f r a k t i o n 0,6 bis 0,2 m m nach zu ur te i len , hande l t es sich bei diesen Kiesen sehr 
wahrscheinl ich um die „Wie t s tocker K iese" , d ie nur wen ige M e t e r entfernt v o m B o h r p u n k t 
in e iner aufgelassenen Kiesgrube anstehen ( v g l . Abb . 2 d ) u n d K. GENIESER 8t W . M I E L 
ECKE 1957 , S. 2 4 8 - 2 5 0 ) . 

In der Abb . 1 sind z w e i Proben der „Wie ts tocker Kiese" ( 5 — 1 0 m m ) v o m Lindenberg 
zu Proben der „Pa lud inenk ie se" von Phöben und Treuenbr i e t zen ( 4 — 1 0 m m ) in Bez ie 
hung gesetzt worden. Es ze ig t sich, daß der Q u a r z g e h a l t gegenüber den i n t e r g l a z i a l e n K ie 
sen we i t e r zugenommen ha t . Dem entspricht ein leichter Ans t i eg des L y d i t g e h a l t e s . Gran i t -
gerö l le , d ie w o h l größtente i l s a ls nordisch anzusprechen sind, u n d Feuersteine haben gegen
über den „Pa lud inenk iesen" we i t e rh in s t a rk abgenommen. D a s g e r a d e i s t w o h l 
d a s s i c h e r s t e A n z e i c h e n d a f ü r , d a ß w i r e s m i t F l u ß a b l a g e r u n 
g e n z u t u n h a b e n , d i e e i n e r s e i t s j ü n g e r s e i n m ü s s e n a l s d i e 
„ P a l u d i n e n k i e s e " , a n d e r e r s e i t s ä l t e r a l s d i e S a a l e - V e r e i s u n g 
d e s G e b i e t e s , d i e r e i c h l i c h n e u e s n o r d i s c h e s M a t e r i a l h e r 
a n f ü h r t e . 

A u ß e r den bereits bekann ten V o r k o m m e n sind Reste v o n „Wiets tocker Kiesen" in 
Genshagen, Siethen, T rebb in , Chr i s t inendorf und der Ziegele i Kl ies tow bei Brunnenboh
rungen de r Bohrfirma R o s e n t h a l / T r e b b i n erbohrt worden . Ihr bisher südlichster F u n d 
p u n k t l i eg t in der Jahn ' schen Ziegele igrube a m Südos thang des Gorrenberges bei Schwei
n i tz , östlich von W i t t e n b e r g . 

Die sie über lagernde saaleeiszei t l iche G r u n d m o r ä n e b z w . eine aus ihr ausgewaschene 
Ste insohle enthäl t unter w a r t h e s t a d i a l e n T a l s a n d e n v ie le g roße Blöcke von B a s a l t , T e p h r i t 
und Phonol i th , u. a. auch des Äg i r in -Nephe l in -Phono l i t he s von Nes tomi tz bei Aussig. 
Auch Kre idesands te ine , A c h a t - Q u a r z - B r e k z i e n u n d Rot l i egendk iese lho lz w u r d e n be
obachtet. 

Der A n s a t z p u n k t e iner we i te ren Kar t i e rungsbohrung südöstlich von Schwe in i t z w a r 
im F r ü h j a h r 1959 bereits festgelegt . Diese Bohrung sollte d ie ho l s t e in - in t e rg laz ia l e Auf
schotterung der Elbe f l ußau fwär t s we i t e r ver fo lgen u n d das T e r t i ä r im Gebiet zwischen 
dem Bi t ter fe lder- und d e m Niede r l aus i t z e r B raunkoh len rev i e r e rkunden . Es ist nicht be
kann t , ob u n d mit welchem Ergebnis die Bohrung durchgeführt w u r d e . 

I V . Sämtl iche unter I. bis I I I . angeführ ten Bohrungen u n d Schürfe. 
1. Zielsetzung: A l l g e m e i n e Beobachtungen über Lagerungss törungen u n d Gesamt-

schichtenfolge. 
2. Ergebnisse: 

a ) Die Kar t i e rungsbohrung Phöben mußte , nachdem sie auf ein S te inh indern i s 
gestoßen w a r , umsetzen. D a b e i w u r d e e in roter Geschiebelehm erbohrt, der nur wen ige 
Mete r ent fernt in der neu begonnenen Bohrung nicht w i e d e r angetroffen w u r d e . Der hier 
auf t re tende Geschiebelehm w a r von g r a u b l a u e r bis g r a u b r a u n e r Farbe . 

10 * 
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b) Dicht über den Paludinenschichten w u r d e n in den saaleeiszei t l ichen V o r 
schüt tbi ldungen aus dem P a l u d i n e n - I n t e r g l a z i a l aufgearbe i te te Toneisenste inknöl lchen 
beobachtet. Der in e iner Probe e rmi t te l te P y r o x e n g e h a l t v o n ~ 70°/o k a n n nur von auf
gearbei te ten oder a l s Scholle verfrachteten „Wiets tocker Kiesen" her rühren . 

c) In Aufschlüssen, Schürfen und Bohrungen w u r d e nachgewiesen, d a ß die 
„Wiets tocker K i e s e " auf dem Lindenberg bei Jühnsdor f überschoben u n d steil gestel l t , 
z . T . sogar ü b e r k i p p t w u r d e n . Ähnl ich l iegen die Verhä l tn i s se am O ß w i n k e l b e r g . W o h l 
aus diesem Grunde aber auch wegen der nur ger ingen Bedeckung durch weichseleiszeit l iche 
Bi ldungen w u r d e von einigen A u t o r e n ein eem- in t e rg l az i a l e s A l t e r angenommen ( W . 
BENNHOLD 1940, S. 27 und P. WOLDSTEDT 1950, S. 3 2 1 ) . E. REICHE ( 1 9 3 7 u n d 1939) hiel t 

sie u. a. für ho l s t e in - in t e rg l az i a l . V o n diesen Au to ren w u r d e jedoch nicht bedacht, d a ß 
e ine bis nach Ber l in reichende Eisschollenverfrachtung g roße r Driftblöcke aus dem Böhmi
schen Mi t t e lgeb i rge nur in einer ka l tze i t l i chen Per iode mögl ich w a r . 

M i t den zu I I I . 2. getroffenen Fests te l lungen kombin ie r t , bestät igt sich die Beobach
tung des Verfassers , d a ß es sich a m Lindenberg bei Jühnsdor f und a m O ß w i n k e l b e r g bei 
Wiets tock um „Durchragungszüge , wahrscheinl ich saaleeiszei t l ichen A l t e r s " , hande l t (K. 
GENIESER & W . MIELECKE 1957, S. 2 6 1 ) . 

D i e „ W i e t s t o c k e r K i e s e " g e h ö r e n i n d i e e r s t e V o r s t o ß p h a s e 
d e r S a a l e - V e r e i s u n g . Sie w u r d e n durch die dem In lande i s vorause i lenden 
Schmelzwässer ( z . B . bei Phöben u n d a m Lindenberg) oder auch durch seine Grundmoräne 
aufgenommen (z . B . a m Gorrenberg bei Schwein i tz ) und z. T . we i t nach S ü d e n verfrachtet . 
So wurden von R. G L Ä S E L ( 1955 , S. 9 6 ) Basa l te , Phonol i the und Paludina (Vivipara) dilu-
viana KUNTH v o n der Tauchae r E n d m o r ä n e bei Le ipz ig e rwähn t . Basa l t e u n d Phonol i the 
könnten auch aus dem „Schmiedeberger Elbelauf" aufgenommen sein, s ind jedoch in 
diesem viel sel tener anzutreffen a ls in den „Wiets tocker Kiesen" des „Ber l iner Elbe laufes" . 

B. B o h r u n g e n u n d S c h ü r f e i m Gebie t v o n Dresden , Meißen , O r t r a n d 
u n d E l s t e r w e r d a - B i e h l a 

I. Bohrung He idesand te r ra s se bei der Waldsch lößchenbrauere i in Dresden. 

1. Z ie l se tzung: Nachdem im Ber l ine r R a u m ein hoher r e l a t ive r Geha l t an v o r w i e 
gend basalt ischem P y r o x e n für die f rüh-saaleeiszei t l ichen „Wiets tocker Kiese" nachge
wiesen w a r , sol l te das A l t e r und die Schwerminera lzusammense tzung der Elbschotter der 
He idesand te r rasse e rmi t te l t werden . R. GRAHMANN ha t t e sie in der 3. A u f l a g e der Er l äu 
terungen zu B l a t t Dresden und in seiner Arbe i t über die Geschichte des Elbta les (1933 ) 
z w a r als saaleeiszei t l ich angesehen, aber auch ein elsterzeit l iches Al te r derselben e rwogen . 

2. Ergebnisse : Die auf dem G e l ä n d e der Waldsch lößchenbrauere i in Dresden nieder
gebrachte Kar t i e rungsbohrung t raf p l a n m ä ß i g den von R. GRAHMANN 1933 , beschriebenen 
Bänder ton , d a r u n t e r sehr grobe Schotter an . Die Bohrung mußte wegen großer und sehr 
zähe r Basa l tge rö l l e abgebrochen w e r d e n , ohne die Schotterbasis zu erreichen. Feuerstein 
u n d anderes nordisches M a t e r i a l w u r d e nur vere inze l t beobachtet. D e r i n a l l e n 
S c h w e r m i n e r a 1 f r a k t i o n e n f e s t g e s t e l l t e h o h e A n t e i l a n v o r 
w i e g e n d b a s a l t i s c h e m P y r o x e n ( v g l . A b b . 2 h u. h ' u n d d i e Ü b e r 
l a g e r u n g d u r c h e i n e n g l a z i ä r e n B ä n d e r t o n , d e r n a c h L a g e d e r 
D i n g e n u r z u d e m b i s e t w a i n d i e M e i ß e n e r G e g e n d v o r g e d r u n 
g e n e n S a a 1 e - I n 1 a n d e i s g e h ö r e n k a n n , b e w e i s e n e i n d e u t i g e i n 
s a a l e e i s z e i t l i c h e s A l t e r d e r u n t e r s u c h t e n F l u ß s c h o t t e r . In V e r 
b indung mi t f rüher durchgeführten schwerminera lana ly t i schen Untersuchungen von P ro 
ben im Gebiet des Böhmischen Mi t t e lgeb i rges bes tä t ig t sich zugleich die vermute te H e r 
kunft der basal t ischen P y r o x e n e aus dem böhmischen R a u m . 

Proben, die bei C o s w i g (Abb . 2 g ) und Zei tha in (Abb . 2 f) en tnommen w u r d e n , unter-
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scheiden sich k a u m von denen der He idesand te r rasse . Die C o s w i g e r Probe ist v ie l le icht 
ebenfalls f rüh-saaleeiszei t l ich , ev t l . aber auch j ü n g e r einzustufen. Die von Ze i tha in d a 
gegen ist der Nieder te r rasse entnommen, eine w e i t e r e dem rezenten Elbebett bei R o g ä t z , 
nördlich von M a g d e b u r g ( A b b . 2 e) nach E i n m ü n d u n g der S a a l e und M u l d e . 

D i e G r e n z e n d e r S c h w e r m i n e r a l u n t e r s c h e i d u n g v o n E l b e 
a b l a g e r u n g e n l i e g e n d e m n a c h b e i d e n s a a 1 e e i s z e i 1 1 i c h e n B i l 
d u n g e n . Diese lassen sich ohne zusätzliche morphologische oder s t ra t igraphische M e r k 
m a l e schwerminera lana ly t i sch nicht mehr von den jüngeren A b l a g e r u n g e n unterscheiden. 

II . Bohrungen a m ehemal igen Oberauer T u n n e l bei Meißen . 

1. Z ie l se tzung : Neuuntersuchung des „ P l i o z ä n s " a m ehemal igen Oberauer T u n n e l 
bei Meißen. Es bes tand die V e r m u t u n g , daß d i e humosen Lagen einem der ä l te ren In te r 
g l a z i a l e zuzuschreiben sind. Zugleich sollte untersucht werden , ob die dort von H . Br . 
GEINITZ ( 1 8 3 9 ) e r w ä h n t e n Erdbrandges te ine u n d „ f remdar t igen" Gerol le viel leicht doch 
aus Böhmen s t ammen könnten . 

2. Ergebnisse : Es w u r d e n einige flache Bohrungen p a r a l l e l zur ehemal igen Achse 
des Tunnels bis auf den ans tehenden U n t e r g r u n d niedergebracht . Dabe i w u r d e n d ie von 
H . GALLWITZ ( 1 9 3 5 ) beschriebenen humusstreifigen Schichten in mehreren Bohrungen w i e 
dergefunden u n d Proben zu ihrer Untersuchung en tnommen. Die wenigen und l e ide r nur 
sehr schlecht e rha l tenen Pol len l ießen keine e i n w a n d f r e i e Al tersansprache zu. Es h a n d e l t 
sich aber nach Ansicht von W . KRUTZSCH ( f rd l . m d l . M i t t e i l u n g ) wahrscheinlich u m eines 
der ä l teren I n t e r g l a z i a l e , w i e es H . GALLWITZ ( 1 9 3 5 ) bereits angedeute t hat . An Gerol len 
wurden nur g roße und wen ig gerundete Q u a r z e , T e r t i ä r q u a r z i t e und vie le v io l e t t -g raue 
und rötliche Erdbrandges te ine gefunden, die w o h l a l l e aus der mi t t e lba ren Nachbarschaft 
s tammen. Eine k le ine F a u n a w i n z i g e r Schnecken l ieß sich zu einer Al te r sda t i e rung eben
fa l l s nicht he ranz iehen . 

III . Bohrungen in der T a l s e n k e zwischen O c k r i l l a und Jessen bei Meißen . 

1. Z ie l se tzung : Untersuchung der dem e h e m a l i g e n Oberauer Tunne l benachbar ten 
breiten T a l s e n k e zwischen Ockr i l l a und Jessen au f W e i ß e r i t z - b z w . Elbeschotter. D i e T a l 
senke liegt e t w a 1 0 — 1 5 m tiefer als das V o r k o m m e n vom Oberaue r Tunne l . S ie soll te 
nach R. GRAHMANN ( 1933) den Unte r lauf der „ p r ä g l a z i a l e n " W e i ß e r i t z vor dem Einbruech 
des Dresdener E lb ta lg rabens dars te l len und z e i t w e i s e viel leicht auch von der Elbe benu tz t 
worden sein. 

2. Ergebnisse : U m die Ta l senke in ih re r gesamten Brei te zu erfassen, w u r d e zu
nächst eine Bohr re ihe ouer über das T a l gelegt . Dabe i w u r d e eine elstereiszeitl iche Grund 
moräne erbohrt , d ie sich an e ine Granodior i t -Aufbucke lung anschmiegt und dadurch w o h l 
der nachfolgenden in t e rg l az i a l en Abt ragung en tg ing . In einigen der Bohrungen w u r d e n 
ka lkf re ie Fe in- bis M i t t e l s a n d e angetroffen. Ü b e r ihnen lag in dünner , jedoch z u s a m m e n -
noch seinen ursprüngl ichen K a l k g e h a l t b e w a h r t ha t t e . Es w u r d e n w e d e r W e i ß e r i t z - noch 
hängender Decke ein saaleeiszei t l icher Grundmoränenschle ier , der sich in einzelnen Nes te rn 
Elbschotter angetroffen. 

Im da rauf fo lgenden Tahre sollte die T i e f e de r ho l s t e in - in te rg laz ia l en Einschneidung 
in dieser T a l s e n k e e rkunde t w e r d e n . Durch geoelekt r i sche Messung w u r d e die mu tmaß l i ch 
tiefste Ste l le des T a l e s festgestel l t und an diesem P u n k t e eine Bohrung angesetzt . S ie t r a f 
überraschend berei ts bei 26 m auf anstehenden Granod io r i t , der a l l e rd ings t ie fgründig zer 
setzt w a r . Bei der Bearbe i tung der Bohrproben stel l te der Ver fasse r eine i n t e r g l a z i a l e 
Folge, u. a. e ine P f l anzenmudde und k iese lgurverdäch t ige Lagen , fest. D i e s e S c h i c h 
t e n f o l g e k o n n t e g e m ä ß d e n b e r e i t s f e s t g e s t e l l t e n b e i d e n 
G r u n d m o r ä n e n u n d d e n m o r p h o l o g i s c h e n G e g e b e n h e i t e n n a c h 
n u r a l s h o l s t e i n - i n t e r g l a z i a l a n z u s p r e c h e n s e i n . W . SCHWARZEN
HOLZ wies d a n n auch einzelne Exemplare von Azolla filiculoides L A M und eine R e i h e von 
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Dia tomeen nach. D a m i t i s t d a s e r s t e H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l i n S a c h 
s e n a u f g e f u n d e n u n d n a c h g e w i e s e n w o r d e n . Spä t e r e ( 1 9 5 8 / 5 9 ) , z u r 
nähe ren E r k u n d u n g der k iese lgurverdäch t igen Schichten angesetz te Bohrungen s te l l ten 
e ine steil ab fa l l ende schmale R i n n e fest, die du rd i e ine wechselreiche I n t e r g l a z i a l f o l g e a u s 
ge fü l l t w a r . A n ih re r Basis w i r d die Fo lge mi t e i n e m S ü ß w a s s e r k a l k eingelei tet . N a c h dem 
H a n g e n d e n zu findet sie ihren Abschluß durch sand ig - l ehmige B i ldungen . Die fossilen 
S a m e n und Früchte w u r d e n von T. NÖTZOLD bearbei te t . Eine Veröffentl ichung se iner 
in teressanten Untersuchungen ist in Kürze zu e r w a r t e n 1 ) . 

A u ß e r den bisher beschriebenen A b l a g e r u n g e n w u r d e n elstereiszeit l iche Vorschü t t 
b i ldungen und in z w e i Bohrungen „ p r ä g l a z i a l e " quarzre iche Kiese aufgefunden. S ie ent 
h ie l ten u. a. Gero l le von Zehrener Q u a r z p o r p h y r und von feinschuppigem Gneis ( T r i e 
bisch ? ) 2 ) . Die T a l s e n k e zwischen Ockr i l l a und Jessen w u r d e demnach woh l von der „ p r ä 
g l a z i a l e n " Tr iebisch e ingenommen, w ä h r e n d d ie Fortsetzung des W e i ß e r i t z t a l e s w e i t e r 
südlich in der V e r l ä n g e r u n g des T a l e s der W i l d e n S a u auf der hochgelegenen Fläche z w i 
schen W e i n b ö h l a und M o r i t z b u r g zu suchen sein dürfte. Die Ergebnisse sämtlicher in de r 
T a l s e n k e von Ockr i l l a - Jessen n iedergebrachter Bohrungen w u r d e in z w e i Berichten m i t 
Profi lzeichnungen n iederge legt (unveröffentl icht , i m Archiv des Zent ra len Geologischen 
Dienstes der D D R ) . Eine spätere Veröffent l ichung w a r vorgesehen. 

IV . Schürfe in den Kiesgruben von Groß th i emig (Be tonwerk M e n z e l ) und Els te r -
w e r d a - B i e h l a (Dobra-Zeischa) . 

1. Z ie l se tzung: Fests tel lung des Al te rs de r gemengten Elbschotter in den s a a l e 
eiszeitl ichen S tauchmoränen zwischen Merzdorf , Hirschfe ld , O r t r a n d und Ponickau s o w i e 
bei E l s t e rwerda -B ieh l a . 

2 . Ergebnisse: Die Schwerminera lun te r suchung von drei in der Kiesgrube des B e 
tonwerkes M e n z e l in Groß th iemig en tnommenen Sandproben e rgab übere ins t immend 
e inen fehlenden b z w . nur ger ingen re la t iven P y r o x e n g e h a l t , desgleichen eine P robe v o n 
Dobra-Zeischa ( v g l . Abb. 2 k u. i ) bei E l s t e rwe rda -B ieh l a . Die Proben gleichen d a r i n 
denen aus dem „Schmiedeberger Elbe lauf" auf dem Gräfenhain ichen-Schmiedeberger 
P l a t e a u (Tross in bei T o r g a u , Dommitzsch, W ö r b l i t z , Hohes Gieck und R a d i s bei R e m 
b e r g ) . Diese gehören zum Liegenden , von nordischem M a t e r i a l freien T e i l der f rüh-e ls te r 
eiszeit l ichen I -Ter ras se der Elbe, die auf ihrem L a u f dorthin berei ts die Fre iburger M u l d e 
aufgenommen ha t t e (vg l . Abb . 2 m ) . 

Durch die neuen Untersuchungen sind in der Nachbarschaft des Elbta les un t e rha lb von 
Dresden z w e i V o r k o m m e n elstereiszei t l icher Schot ter der Elbe b e k a n n t geworden , d ie 
nordisches M a t e r i a l enthal ten. Zu k l ä r e n w ä r e noch, ob die Schotter das u n m i t t e l b a r e 
H a n g e n d e der von nordischem M a t e r i a l freien Schotter des „Schmiedeberger E lbe l au fe s " 
b i lden . Theoret isch gäbe es noch z w e i we i t e re Mög l i chke i t en : a ) sie entsprechen e iner Auf 
schüttung des S t romes zur Zeit des zwe i t en Vors toßes des Els ter - In landeises , b) die Schot
ter s ind durch Schmelzwässer umge lage r t , w a s a b e r nach ihrem Schwermine ra lbes t and 
w e n i g wahrscheinl ich ist. Die durch den n iedr igen P y r o x e n g e h a l t angeze ig te Z u o r d n u n g 
der Schotter zu den elstereiszeit l ichen F l u ß a b l a g e r u n g e n führt uns der Lösung eines P r o -
b lemes näher , das zuerst von R. GRAHMANN ( 1 9 3 3 , S. 1 4 9 ff) angeschnit ten w u r d e . 

T) Nach Abschluß dieser Arbeit erhielt der Verfasser Kenntnis von der inzwischen im Jahrbuch 
des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geo'oeie in Dresden erschienenen Abhandlung 
(T. NÖTZOLD 1 9 6 1 1 . Sie gibt einen interessanten Einblick vor allem in das Pflanzenleben der Ge
wässer zur Holstein-Warmzeit. Besonders zahlreich nach Individuen- und Artenzahl sind Pota-
mogetonaceen und Characeen vertreten. Es werden nach Oogonien von Characeen der Gattung 
Tectochora neue Holotvpen aufgestellt, die nicht als Unterarten auf andere tertiäre Tectocharen 
zurückgeführt werden können. Leider ist NÖTZOLD insofern ein Irrtum unterlaufen, als er die 
Interelazialbildungen dem Elbstrom zuweist, was nach S. 1 4 9 und S. 1 5 0 dieser Abhandlung nicht 
zutrifft. 

2) In ihrer Höhenlage (etwa + 1 4 3 m N N ) entsprechen sie gut den neuerdings von H. PRESCHER 
( 1 9 6 1 ) bekanntgegebenen Schotterresten auf dem Burgberg von Meißen. 
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R. GRAHMANN suchte den W e i t e r v e r l a u f der E-Terrasse de r Elbe von Dresden-Klo tz 
sche aus in nördl icher Richtung, k o n n t e ihn jedoch nicht w e i t e r fest legen. Er sah indessen 
einen Anha l t in g r o ß e n Gerol len „ v o n Basa l t , Phonol i th u n d Quadersands te in , d ie a ls 
schwer zers törbare Überbleibsel i n e inem von Klotzsche aus n o r d w ä r t s ve r l au fenden Zuge 
über Sanden und Kiesen des M i o z ä n s gefunden w e r d e n " ( v g l . auch P . WOLDSTEDT 1956, 
S. 10 ) . Durch e igene Untersuchungen (K. GENIESER 1955) , bes tä t ig t durch die Ergebnisse 
der Dip lomarbe i ten von I. DIENER ( 1955 ) u n d H . FLIEGNER ( 1 9 5 5 ) , w u r d e der von 
R . GRAHMANN gesuchte W e i t e r v e r l a u f der E-Ter rasse durch L e i t g e r ö l l e und Schwermine 
r a l i e n in ö s t l i c h e r Richtung nachgewiesen ( „Bau tzene r E l b e l a u f " ) . Der von Klotzsche 
aus no rdwär t s v e r l a u f e n d e Zug g r o ß e r Elbegeröl le konn te d a h e r n u r zu einer der jüngeren 
Elbeab lagerungen gehören. Aus d iesem Grunde bezwei fe l te de r Ver fasse r (1955 , S. 250 ) 
d ie Vermutung R . GRAHMANN'S ( 1 9 3 3 , S. 159) , d a ß die Elbe bere i t s v o r der Els te rver 
eisung über das Gebie t von M e i ß e n abgeflossen sei. 

Die großen Driftblöcke von B a s a l t , Tephr i t , Phonol i th , Or thogne i s , u. a. Tschernoseker 
Gneis , und Kre idesands te in sowie d i e tiefreichenden synchronen Eiskei le in den Schot
tern der E-Terrasse ( = „Bautzener E l b e l a u f " ) , in den Bas i s lagen des „Schmiedeberger Elbe
l au fe s " ( = I -Ter rasse ) zusätzl ich Blödce von g r a n a t f ü h r e n d e m G r a n u l i t ( z . B . bei W ö r -
b l i t z und Grabo) , we isen auf außerorden t l i ch s t a rke p e r i g l a z i ä r e Einflüsse hin. Diese kön 
nen w o h l nicht gu t auf die F e r n w i r k u n g eines w e i t im N o r d e n ode r Osten (Zen t ra lpo len? ) 
l iegenden In landeises der Elbe-Eiszei t zurückgeführ t w e r d e n , geschweige denn auf eine 
Kal tze i tpe r iode im P l iozän . Eher könnte diese A n n a h m e auf den synchronen Frost
bodenhorizont zutreffen, den de r Ver fasser in der g roßen Kiesg rube a m Wachbe rg bei 
Ot tendor f -Ockr i l l a im H a n g e n d e n der „Liegendkiesser ie" des „Senftenberger E lbe laufes" 
entdeckte ( A i - T e r r a s s e ? ) . In d iesem l iegen ebenfal ls große Driftblöcke, z. T . solche aus 
Böhmen und aus d e m Elbsandste ingebi rge ( v g l . d ie Ze i t t abe l l e 1 u n d K. GENIESER & 
I. DIENER 1958, S . 481 ff und A b b . 5 u, 6 ) . Es spricht jedoch manches dafür , mi t 
R. ENGELMANN ( 1 9 3 8 ) auch die A - T e r r a s s e n der Elbe ins F rüh -P l e i s t ozän einzustufen. 

Ob zwischen de r Ab lage rung d e r „Liegendkiesser ie" und de r „Hangendk ie s se r i e " eine 
w ä r m e r e Phase ( I n t e r g l a z i a l oder I n t e r s t a d i a l ? ) anzunehmen ist oder ob beide Ser ien 
nachträgl ich g e m e i n s a m einer s t a r k e n Verwi t t e rungsaus le se i m „ C r o m e r - I n t e r g l a z i a l " 
un te r lagen , muß zunächst noch offen bleiben. J e d e n f a l l s ist in d e m Verhä l tn i s der s tabi len 
u n d instabilen Schwermine ra l i en (s : i ) ein g rund legender Untersch ied zu den beide Serien 
über lagernden „Bau tzene r E lbe lauf" festzustel len ( v g l . T a b e l l e 1 ) . Zwischen diesem und 
den Kiesen des „Schmiedeberger E lbe laufes" dagegen besteht k e i n wesentl icher U n t e r 
schied. Es ist d a h e r unwahrscheinl ich , daß zwischen der A b l a g e r u n g beider Schot te rkom
p lexe eine l ängere Erosions- und V e r w i t t e r u n g s p h a s e l iegt . D ie vors tehenden E r w ä g u n g e n 
legen es nahe, be ide Schotterterrassen (E und I ) der Vor s toßphase des Els ter- Inlandeises 
zuzuweisen (vg l . K. GENIESER & I. DIENER 1958 , S. 4 8 5 ) . D ie I -Ter rasse w ä r e demnach 
als in Fortsetzung des ka l tze i t l i chen Aufschot te rungsvorganges geb i lde t anzusehen, dem 
auch die E-Terrasse ihre Ents tehung v e r d a n k t e . Er w ä r e n u r durch die zu Beg inn der 
Els ter-Vereisung einsetzenden tektonischen V e r ä n d e r u n g e n a m R a n d e des E lb ta lg rabens 
für ku rze Zeit gestör t oder unterbrochen worden . 

Diese B e w e g u n g e n , mögl icherweise aber auch die Beh inderung des freien Abflusses nach 
Osten und Nordos ten durch das sich heranschiebende E ls te r - In lande i s , hät ten d ie Ab len 
k u n g des Flusses b e w i r k t . Die v o n H . FLIEGNER ( 1955 ) en twor fene Gefä l l sku rve des 
„Bautzener E lbe l au fes" weis t zwischen W e i x d o r f und O t t endo r f -Okr i l l a einen Sp rung 
von e t w a 10-12 m auf. Das l ä ß t d a r a n denken, d a ß d e r F l u ß n a c h A b s c h l u ß 
d e r e r s t e n t e k t o n i s c h e n B e w e g u n g s p h a s e v o n D r e s d e n - K 1 o t z -
s e h e a u s i n e t w a + 2 1 0 m N N n a c h N o r d e n i n R i c h t u n g a u f P o -
n i c k a u u n d O r t r a n d s o w i e w e i t e r i n N o r d w e s t - R i c h t u n g a b 
g e s t r ö m t i s t („Schmiedeberger E l b e l a u f " ) . Auch die von R. GRAHMANN ( 1 9 3 3 , S. 149) 



Tabelle 1 

Zeittabelle zur Flußgeschichte der Elbe. 

Zeit

einteilung 

Geologisches 

Geschehen 

K l i m a h i n w e i s e 

im Räume zwischen 

Dresden und Berlin 

Schwermineralbereich 

Pyroxen
gehalt 

0,2—0,1 mm 

Alterseinstufung 

der 

Elbeablagerungen 

Terrassen
einteilung 

nach 
ENGELMANN 

u. 
GRAHMANN 

o 
X 

Vereisungszyklus 

Früh-kaltzeitliche 
Aufschotterung 

Früh-kaltzeitliche bis 
spät-warmzeitliche 
Aufschüttung 

Erosion <•> 

Warmzeitliche Absätze in 
flußdurchströmten Seen u. 
in Rinnen 

„ E - M - W " 

Thalassostatische Auf
schotterung im Berliner 
Gebiet und Einschneidung 
im Meißener Massiv 

Grundmoräne: Phöben, Gorrenberg und 
Ockrilla 

Vorschüttbildungen: Phöben, Teltow. 
Bänderton der Heidesandterrasse in 
Dresden 
Kiese mit Driftblöcken aus Böhmen und 
dem Elbsandsteingebirge >40% 

~ 3 0 % 

i > s 

i > s 

Azolla filiculoides LAM u. Diatomeen 
(Nennhausen b. Rathenow, Phöben, Tel
tow und Ockrilla bei Meißen) 

Eichenmischwald, Paludina (Vivipara) 
diluviana KUNTII U. a. Schnecken, Ostra-
coden, Potamogeton u. a. Wasserpflan
zen 

Schmutzig-graue Färbung der „Paludi
nenkiese"; Pyrit oder Kupferkies 

2. stärkerer Einbruch des Dresdener Elbtalgrabens ^ ' I I I ^ ' H I ^ H I I I 

Früh-warmzeitliche bis 
spät-kaltzeitliche 
Äufschotterung 

„Wietstocker Kiese" 
auf d. Teltow, am 
Gorrenberg und bei 
Dresden 

—„Ubergangs
schichten" 

Tonig-schluffige 
Paludinenschichten 
mit der 
„Paludinenbank" 
und den 
„Paludinenkiesen" 
an der Basis 

„Liegend

kiese" 

O 

Keine 



Vereisungszyklus 

Früh-kaltzeitliche Auf
schotterung 
Ablenkung der Elbe nach 
Norden 

• ^ ^ ^ v Erosion ? 
1. schwächere Bewegung! 

Früh-kaltzeitliche 
Aufschotterung 

- Erosion ? -
Starke Verwitterung 
Warmzeitliche Absätze 

•s Erosion im Berliner Raum ? 
Grundmoräne: Phöben, Doberlug-Kirch
hain, Ockrilla, Elbtal oberhalb von 
Dresden 
Vorschüttbildungen: Ockrilla und Elbtal 
oberhalb von Dresden 
Kiese mit vielen Driftblöcken aus Böh
men u. d. Elbsandsteingebirge; nordi
sches Material 
Kiese mit einzelnen Driftblöcken aus 
Böhmen, d. Elbsandstein- und Granulit-
gebirge; ohne nordisches Material 

0,0-

0,0-

-3,0% 

-3,0% 

0,0—2,5% 

Erosion ? +—. 
Kaltzeitliche Auf
schotterung 

Starke Verwitterung I 

• ^ ^ v Erosion 
Kaltzeitliche 
Aufschotterung 

0,0% 

Gefällsumkehr 
' S Erosion 

* \*+ \»+\ Tekton. Phase 

Einkieselung der 
Landoberfläche ? 

0,0% 

/ / 
> s 

i > 

Kiese v. Gr.-Thiemig u. 
Elsterwerda 

\ ? 
„SchmicdebergcrElbclauf" 
mit Freiberger- und Zwik-
kauer Mulde, evtl. auch 
Saale (Fläming) 

en am Rande des Dresdener Elbtalgrabens • 
Kiese mit Driftblöcken aus Böhmen und 
dem Elbsandsteingebirge; synchrone Eis
keile 
z. B. Talsenke zw. Ockrilla und Jessen 
Pflanzenreste und kleine Schneckenfauna 
am ehemaligen Oberauer Tunnel bei 
Meißen. Auslese von schwer verwittern
den Flußgeröllen und Schwermineralien 

Sande und Kiese mit Verkieselungen und 
Wüstenlackrinden; Eiskeile 
Starke Verwitterung der in den Han
gendlagen der „Liegendkiesserie" einge-
drifteten Blöcke ? 
Auslese von schwer verwitternden Fluß
geröllen und Schwermineralien ? 

.? . 
Sande und Kiese mit Verkieselungen und 
Wüstenlackrinden. Im Hangenden syn
chroner Frostboden und große Drift
blöcke aus Böhmen und dem Elbsand
steingebirge. Basis noch unbekannt. 
Evtl. Zunahme der Verkieselungen zu 
erwarten 

i^'Hi Heraushebung der östl. u. nördl. Randgebirge Böhmens 

> „Bautzener-Elbelauf" 

s > „Hangend-

Kiesserie" 

s > i „Liegend-

Kiesserie" 

-S 
3 

A , ? 

A, ? 

Beraun und Vorläufer der 
Moldau nach Osten und 
Südosten ? 

ENGELMANN 
GENIESER 
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e r w ä h n t e n Elbegerölle nördl ich von Klotzsche und die gemengten Schotter von Groß
th iemig u n d Dobra-Zeischa dürften auf diesen Lauf zurückgehen . Dabe i s t ammen die 
le tz teren offenbar aus de r Zei t , als das I n l a n d e i s das Z i t t aue r Becken berei ts ausgefül l t und 
die nach Nordböhmen führenden Pässe i m Ne iße t a l bei Reichenberg (L iberec ) u n d bei 
P a n k r a t z ( J i t r a v a ) erreicht ha t te ( „ P a n k r a t z e r S a n d e r " ) . W i r finden d a h e r in ihnen neben 
zah l re ichen großen Driftblöcken aus dem Böhmischen Mi t t e lgeb i rge und dem Elbsandstein
gebirge auch Feuersteine s o w i e Gerolle u n d Blöcke von nordischem K r i s t a l l i n ( v g l . aber 
auch S. 1 5 0 ) . Diese w u r d e n der Elbe über d ie Polzen (P loucn ice ) und die ihr aus der Ober
laus i tz zufl ießenden, durch Schmelzwässer des In landeises ve r s t ä rk ten , Nebenbäche zu
geführt ( v g l . auch R. ENGELMANN und R . GRAHMANN). 

Die Zusammense tzung de r „Liegendkiese" und der „ P a l u d i n e n k i e s e " im Ber l iner R ä u m e 
deutet ihrersei ts da rauf h in , d a ß d e r S t r o m s e i n e n L a u f ü b e r M e i ß e n 
e r s t i n d e r Z e i t z w i s c h e n d e m e n d g ü l t i g e n A b s c h m e l z e n d e s 
E 1 s t e r - I n 1 a n d e i s e s u n d d e m B e g i n n d e r H o 1 s t e i n - W a r m z e i t 
e i n g e n o m m e n h a t ( v g l . S. 1 4 3 ) . U m auch in dieser F r a g e zu e inem gesicherten Er
gebnis z u kommen, w a r e ine Reihe von Schürfen im Gebiet zwischen Dresden-Klotzsche 
und O r t r a n d einerseits u n d zwischen W e i n b ö h l a und M o r i t z b u r g andererse i t s ( W e i ß e r i t z 
schotter?) vorgesehen. S ie konnten le ider nicht mehr durchgeführt w e r d e n . U m die an 
geschnit tene Frage schnell und überzeugend k l ä r e n zu können , w i r d es aber auch ge
nügen, an den von R. GRAHMANN ( 1 9 3 3 , S. 1 5 9 ) bei M e i ß e n und St reumen angegebenen 
Punk ten e in ige Proben schwermine ra l ana ly t i s ch zu untersuchen. 

Die vors tehenden Ergebnisse e rgänzen d ie bisherigen Kenntnisse zu r Flußgeschichte der 
Elbe. S ie gestat ten es, versuchsweise eine Ze i t t abe l le zu en twer fen , d ie den Ze i t r aum vom 
Ausgang des Pl iozäns bis z u m Einsetzen de r Saa le -Vere i sung u m f a ß t ( v g l . T a b . 1 ) . 
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