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Glaziäre Rinnen im mittleren und nordöstlichen Niedersachsen 

H A N S KÜSTER & K L A U S - D I E T E R MEYER * ) 

Stratigraphic map (Base of Quaternary, 1 :500 000) , Pleistocene, paleorelief, channel, fluvioglacial, 
lacustrine sediment, clay, marine sediment, gravel , petrographic analysis, fluvial erosion; 

NW-German Lowlands, Lower Saxony 

K u r z f a s s u n g : Vorgelegt wird eine Quartärbasiskarte im Maßstab 1 : 500 000, die etwa 
25 000 km 2 des mittleren und nördlichen Niedersachsens umfaßt. 

Die Quartärbasis erscheint als stark gegliedertes Relief, bedingt durch bis über 400 m unter N N 
in das Präquar tär eingeschnittene Rinnen, in denen das Quartär maximal etwa 500 m mächtig 
werden kann. Einige Rinnen lassen sich über 100 km weit verfolgen. Verlauf und Form der Rinnen 
werden durch den Untergrund modifiziert. 

Die Rinnenfüllung besteht überwiegend aus Schmelzwassersedimenten sowie vor allem im 
Unterelbe-Unterweserbereich aus glazilimnischen Schluffen und Tonen, wovon der hangende Teil 
dem spätelsterzeitlichen Lauenburger Ton zuzuordnen ist. Die Überlagerung durch marine und lim-
nische holsteinzeitliche Sedimente (die holsteinzeitliche Kieselgur der Lüneburger Heide ist in auf
fälliger Weise an die Rinnen gebunden) gibt eine eindeutige stratigraphische Hangendgrenze. 

Grundmoräne kommt in den Rinnen relativ selten vor. Das elsterzeitliche Alter der Rinnen 
kann durch Geschiebezählungen nachgewiesen werden. Die aus nordischem Material bestehende 
Rinnenfüllung schließt eine Entstehung durch südliche Flußläufe aus. Dafür spricht auch, daß die 
Rinnen den Fuß der Mittelgebirge nicht erreichen. Form und Verlauf der Rinnen (Übertiefungen, 
steiles Gefälle und Flankenneigungen bis max. 70°) sprechen für subglazial ausgetiefte Strukturen, 
wobei wegen des starken Zurücktretens von Grundmoräne in tieferen Rinnenabschnitten dem Glet-
scherschurf nur eine untergeordnete, der subglazialen Schmelzwassertätigkeit dagegen eine domi
nierende Rolle zubemessen wird. 

[Glacial Channels in Middle and Northeastern L o w e r Saxony] 

A b s t r a c t : A Quaternary base map, 1 : 500 000, is presented, covering about 25 000 k m 2 

of central and northeastern Lower Saxony. 

The base of the Quaternary has a markedly differentiated relief due to glacial erosion channels 
(down to 400 m below present mean sea level) cut into the pre-Quaternary surface. The Qua
ternary sediments reach a thickness of about 500 m at the most. Some channels can be traced for 
more than 100 km. Their course and form are affected by the conditions of the subsurface. 

The channel fill consists predominantly of outwash, and mainly in the area between the lower 
Elbe / lower Weser of glaciolacustrine silts and clays , the overlying strata of which are to be 
assigned to the Late Elsterian Lauenburg Clay . The stratigraphical upper boundary is clearly 
marked by the overlying marine and limnic sediments of the Holsteinian (the Holsteinian kiesel-
gur of the Lüneburg Heath is found only in the channels). 

The occurrence of till is relat ively rare in the channels. The Elsterian age can be ascertained 
by boulder counting. As the channel fill is composed of northern material, it must be excluded that 
the incision of channels was caused by rivers from the south. This is supported by the fact that 
the channels do not reach the edge of the low mountains of Northwest Germany. Shape and 
course of the channels (overdeepening, steep gradient and flanks up to a max. of 70°) point to sub-
glacial deepened structures. Because of the rare occurrence of till in deeper channel sections, only 
little importance can be attached to the activity of glacier ploughing, whereas a major role can 
be ascribed to the activities of the subglacial melt water . 

*) Anschrift der Verfasser: Dr. H. K ü s t e r und Dr. K.-D. M e y e r , Niedersächsisches Lan
desamt für Bodenforschung, Stil leweg 2, D-3000 Hannover 51. 
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1. Einleitung 

Seit WOLFF ( 1 9 0 7 , 1 9 0 9 , 1 9 1 7 ) s ind im Unte re lbe - und Unterweser -Gebie t p l e i s tozäne 
R i n n e n bekannt . Z w a r w a r e n schon vorher , nament l i ch in der H a m b u r g e r Gegend, g r o ß e 
Q u a r t ä r m ä c h t i g k e i t e n erbohrt w o r d e n , die jedoch au f tektonische Ursachen zurückgeführ t 
w e r d e n (GOTTSCHE 1 8 9 7 , 1 9 0 1 ) . W O L F F dagegen e r k a n n t e deren e ros ive Entstehung; ob 
gleich er an f luv i a t i l e Erosion dachte , betonte er, d a ß die Fül lung de r R innen rein n o r d i 
scher Herkunft sei, e ine Beobachtung, d ie manche spä te ren Autoren ignor ier ten. 

Im Vergleich zu den Nachbargeb ie ten l ieß eine systematische Bearbe i tung der R i n n e n 
in Niedersachsen hauptsächlich w e g e n zu ger inger Bohrungsdichte u n d nicht ausreichender 
Endteufe der meis ten Bohrungen l ä n g e r auf sich w a r t e n (vg l . u. a. W . v. BÜLOW 1 9 6 7 ; 
CEPEK 1 9 6 7 , 1 9 6 8 ; EISSMANN 1 9 6 7 , 1 9 7 5 ; HANNEMANN 1 9 6 4 ; HANNEMANN & RADTKE 1 9 6 1 ; 

H E C K 1 9 3 9 , 1 9 6 3 ; HINSCH 1 9 7 7 ; JOHANNSEN 1 9 6 4 ; JOHANNSEN & LÖHNERT 1 9 7 1 ; J o -

HANNSEN & NACHTIGALL 1 9 7 2 ; K O C H 1 9 2 4 ; LÖHNERT 1 9 6 6 ; A. MÜLLER 1 9 7 3 ; W O R T M A N N 

1 9 7 8 ) . Eine von K . - D . MEYER v o r k n a p p 2 0 J a h r e n im R a h m e n hydrogeologischer B e 
s tandsaufnahme östlich der L i n i e H a m b u r g — S o l t a u — C e l l e auf K a r t e n im M a ß s t a b 
1 : 5 0 0 0 0 e ra rbe i te te Übersicht de r Quar t ä rbas i s k o n n t e deshalb nicht mehr als eine A r 
be i t sg rund lage sein. 

Erst die Erkenntn isse aus e t w a 8 0 0 — geophys ika l i sch vermessenen — Aufschlußboh
rungen der wasserwir tschaf t l ichen R a h m e n p l a n u n g des Landes Niedersachsen e r l a u b e n 
e ine über reg iona le Betrachtung auch des tieferen Q u a r t ä r . Mi t H i l f e dieser neueren B o h 
rungen wurden v i e l e ä l te re Bohrungen über die ü b e r w i e g e n d flächendeckend durchgeführte 
Geoelek t r ik in te rpre t i e rbar . Die geologische Be t reuung der R a h m e n p l a n b o h r u n g e n u n d 
die Auswer tung der Bohrergebnisse erfolgte vor a l l e m durch M i t a r b e i t e r der A b t e i l u n g 
H y d r o g e o l o g i e des NLfB. Das ers te durch die wasserwir tschaf t l iche R a h m e n p l a n u n g e r 
kunde te Gebiet w a r der P l a n u n g s r a u m „Obere-Elbe" , S und SE v o n Hamburg . G R Ö B A 
ha t hier ers tmals R innen systematisch verfolgt u n d über die Ergebnisse in mehreren V o r 
t r ä g e n berichtet ( v g l . GRÖBA, O R T L A M & VIERHUFF 1 9 7 0 ) . DECHEND, GRIMME, G R Ö B A & 

VIERHUFF haben 1 9 7 2 eine unveröffent l ichte K a r t e der Tiefenlage de r Quar tä rbas i s v o m 
nördl ichen Tei l Niedersachsens i m M a ß s t a b 1 : 5 0 0 0 0 0 zusammenges te l l t . ORTLAM *) h a t 
in einigen unveröffentl ichten Berichten die Q u a r t ä r b a s i s vor a l lem des nordöstlichsten T e i l 
gebietes da rges te l l t . Neuere Aufschlüsse erforderten jedoch bereits e ine Übera rbe i tung b z w . 
Ergänzung . H e r v o r z u h e b e n s ind d ie Be i t räge von paläonto logischer Sei te , die vor a l l e m 
SPIEGLER, VON DANIELS, G R A M A N N u n d H . - J . M E Y E R l ieferten. Auf VON DANIELS ( 1 9 7 7 ) 

geht z . B. auch e ine „abgedeckte" K a r t e des T e r t i ä r zurück, in die R i n n e n — v o r w i e g e n d 
au fg rund von Bohrergebnissen der wasserwir tschaf t l ichen R a h m e n p l a n u n g — e inge t r agen 
s ind . 

KÜSTER , der d ie meisten Bohrungen der wasserwirtschaft l ichen R a h m e n p l a n u n g z w i 
schen Elbe und Wese r betreute u n d we i t e r bearbei te t , ha t 1 9 7 3 e ine unveröffentl ichte d e -

l ) Die Veröffentlichung von ORTLAM & VIERHUFF ( 1 9 7 8 ) : Aspekte zur Geologie des höheren 
Känozoikums zwischen Elbe und Weser-Aller. — N. Jb . Geol. Paläont. Mh. 1 9 7 8 (7 ) : 4 0 8 — 4 2 6 , 
7 Abb., 1 Tab.; Stuttgart. — erschien erst nach Abschluß des Manuskripts vorliegender Arbeit. 



Glaziäre Rinnen im mittleren und nordöstlichen Niedersachsen 137 

t a i l l i e r te Q u a r t ä r b a s i s k a r t e des Raumes S t a d e — Z e v e n — B r e m e r v ö r d e zusammenges te l l t , 
die laufend e rwe i t e r t u n d auf den neuesten S t a n d gebracht w u r d e . H ie ran w a r neben 
den Dip lom-Geologen HULTQUIST, SCHWERDTFEGER und W A F A I auch Her r I n g . - g r a d . 
GRIMME be te i l ig t , dem d ie Au to ren da rübe r h i n a u s manche a n d e r e wer tvo l l e Un te r s tü t 
zung v e r d a n k e n . 

Für die be i l iegende Q u a r t ä r b a s i s k a r t e s t anden folgende a l s Be ika r t en zur G K 25 er
arbeiteten Q u a r t ä r b a s i s k a r t e n zur Ver fügung : 3 3 2 0 Liebenau, 3 4 2 0 Stolzenau, 3 4 2 1 H u 
sum, 3422 Neus t ad t a m Rübenberge , 3521 R e h b u r g , 3522 W u n s t o r f und 3523 Stöcken. 
Diese B lä t t e r e rgaben z u s a m m e n mit den bere i t s publ iz ie r ten B l ä t t e r n der GK 25 3424 
Mellendorf , 3524 I se rnhagen und 3524 G r o ß b u r g w e d e l ein sehr deta i l l ie r tes B i l d der 
Quar t ä rbas i s des R a u m e s nördl ich von H a n n o v e r . Ergänzende D a t e n für die no rd rhe in -
westfälischen Gebiete im S W der Kar te l iefer te f reundl icherweise H e r r Dr. DAFIM , Geo
logisches L a n d e s a m t Krefe ld . 

Al len , d ie z u m Gel ingen vor l iegender A r b e i t be ige t ragen haben , sagen wi r herzl ichen 
Dank . W i r denken dabei auch an a l le nicht nament l ich genann ten Kollegen u n d M i t a r 
beiter sowie d ie bete i l ig ten Ver t re te r der e inze lnen Wasserwir t schaf t sämter u n d Bohr-
sowie Geomeßfirmen. 

2. Verbreitung und Morphologie der Rinnen 

Für die r e l a t i v schmalen, länglichen Formen ha t sich seit W O L F F (1907) die Bezeich
nung „ R i n n e n " e ingebürger t , w o m i t im N des Gebietes Eint iefungen e t w a ab — 1 0 0 m N N 
vers tanden w e r d e n (VON B Ü L O W 1967 : 4 0 7 ) , w ä h r e n d im B e r g v o r l a n d auch von w e n i g 
mehr als 10 m Tiefe bei e iner Höhen lage t e i lwe i se über N N als R i n n e n bezeichnet w e r d e n 
(WORTMANN 1 9 6 8 ) . 

Einen Überb l ick über A n z a h l , Ver lauf , B re i t e und Tiefe der Rinnen ve rmi t t e l t d ie 
bei l iegende K a r t e (Kt. 1 ) . 

Südlich e iner Lin ie G i f h o r n — C e l l e — H o y a — D e l m e n h o r s t l i eg t die Quar t ä rbas i s meist 
nicht tiefer a l s 25 m unter N N . Entsprechend de r Morpho log i e steigt die Q u a r t ä r b a s i s 
großflächig nach S an. H i e r ve r laufen Lin ien gleicher T ie fen lage bis m a x . 25 m un te r N N 
indifferent oder sind ost -west l ich ausgerichtet . Bei den selten erreichten Tiefen v o n mehr 
als 50 m un te r N N ist aber die N — S - R i c h t u n g angedeute t , d ie nördl ich der genann ten 
Lin ie dominier t . Einige der markan tes ten N — S - v e r l a u f e n d e n R i n n e n lassen sich über 
100 k m bis z u r Elbe ver fo lgen . Sie sind z. T. über 400 m tief in den ter t iären U n t e r g r u n d 
eingeschnitten. 

Die g röß te bis heute e rbohr te Q u a r t ä r - M ä c h t i g k e i t südlich der Elbe ist aus der „Ree 
ßelner R i n n e " mit 502 m ( = 434 m unter N N ; v g l . LÜTTIG 1 9 7 2 : Abb . 4) bekann t , d ie 
im Bereich der K a r t e N W — S E verläuft . 

Den markan te s t en , meist deutl ich l inearen Ver t ie fungen sind Flächen ext remer Hoch
lage oft unmi t t e lba r benachbar t (z . B. bei U e l z e n , in der N o r d h e i d e ) . 

Die R i n n e n er innern nach ihrer Form an verschiedene g l a z i ä r e Aus räumungss t ruk tu 
ren im mit te leuropäischen Vereisungsgebie t , w i e sie EISSMANN ( 1 9 6 7 ) dars te l l te . Es k o m 
men bei verg le ichbarer Eint iefung extrem schmale ( < 5 0 0 m ; N o r d - und Südhe ide ) bis 
beckenförmige Gebi lde v o r ( > 4 000 m; B r e m e r v ö r d e , H o y a , S y k e ) . 

A n h a n d eines Querprof i ls durch die dicht abgebohr te „Win te rmoore r R i n n e " in der 
Nordhe ide (BÜCHNER 1 9 7 1 ) l ä ß t sich ein N e i g u n g s w i n k e l einer R innenf lanke von 55° er
mit te ln . In derselben R i n n e e rgab sich nördl ich Bux tehude bei n u r 10 m entfernten Boh
rungen eine Differenz der T ie fen lage der Q u a r t ä r b a s i s von r u n d 30 m. Dies bedeutet ein 
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Abb. 2: Bohrungen in der Wietzendorf-Bonstorfer Rinne (Gamma-Ray-Logs nach den Bohrloch
meßdiagrammen der Tegtmeyer-Geophysik GmbH. Präquar tär : z = Zechstein, toi = Oligozän, 

tmiHE = Miozän, Hemmoor-Stufe. 
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Gefä l le von e t w a 70° . N o r m a l e r w e i s e dürften d ie Rinnenf lanken , w i e man z. B . a n geo
elektrischen Querprof i len e rkennen kann , jedoch flacher sein. Der Rinnenboden ist g e w e l l t . 
Zumindes t in der Längsr ichtung zeichnen sich deutl iche Höhenunterschiede ab (s . Abb . 
1 und 2 ) . 

Interessant s ind die Bez iehungen zum heut igen Flußnetz , welches s te l lenweise durch 
die Rinnen beeinflußt erscheint. D ie bevorzug te Richtung der Haup tvor f lu te r E lbe und 
Wese r -Al l e r , N W — S E , ist bei den Rinnen nordwes t l ich Ce l l e u n d im NE des Arbe i t s 
gebietes, nahe der Elbe, e r k e n n b a r . Sichtlich ohne Beeinflussung quert andererse i t s die 
Weser einige größere Rinnen . 

Einen w e i t g e h e n d von den t ieferen S t r u k t u r e n im Gebiet des S te inhuder M e e r e s un
abhäng igen V e r l a u f zeigt auch d ie Leine ( J O R D A N & Voss 1 9 7 8 ) . Dagegen scheinen die 
un tergeordneten Vorfluter Tei ls t recken von R i n n e n zu folgen (z . B. Oste, W ü m m e , 
Schwinge, Este, Seeve -Hans t ed t e r A u e ) . 

Verbre i tung , Ver l au f u n d e v t l . d ie Form der R innen sind ve rmut l i ch durch den U n t e r 
g rund modif iz ier t . Es ist au f f ä l l i g , daß ge rade dor t Rinnen nur spärl ich auf t re ten b z w . 
meist nur r e l a t i v flach sind, w o heute u n m i t t e l b a r unter dem Q u a r t ä r mächt iger ober-
miozäner G l immer ton verbre i te t ist (mi t t lerer Te i l des Arbe i t sgebie tes ; im NE = B r a u n 
kohlensande , im N W obc rmiozäne -p l iozäne Fe in - /Fe ins t sande) . 

Daneben d r ä n g t sich die Vors t e l lung auf, d a ß im S das auf tauchende tonig-schluffige 
U n t e r m i o z ä n u n d Ol igozän a l s B a r r i e r e fungier t ha t . 

Salzstöcke u n d S a l z m a u e r n üben ihren Einfluß d i rek t sowie i n d i r e k t über ihre R a n d s e n 
ken und/oder ih re angehobene Bedeckung aus . Tatsächlich ve r l au fen tiefe R i n n e n durch 
sämtliche R a n d s e n k e n , d ie noch i m J u n g t e r t i ä r besonders mobi l w a r e n (S tader , Zevener , 
Sol tauer , De th l inger , Lüneburger , Dannenberger Becken) . Sa lzs töcke in N iveaus zwischen 
50 bis 250 m unter N N scheinen besondere „ A n z i e h u n g s p u n k t e " für Rinnen gewesen zu 
sein. So w u r d e n z. B. die S t r u k t u r e n Bramel , H a m w i e d e , So l t au , Dethl ingen, S ü l z e , Lu t 
ter loh und B o k e l von R innen durchquert , d ie j e w e i l s bis in den Gipshut eingetieft sind. 

Eine besondere Ro l l e spielen offenbar die d re i l e tz tgenannten S t ruk turen . Auf diesen 
enden R innen ziemlich abrupt , nachdem sie k u r z vorher noch tief eingeschnitten s ind . Auf 
dem Salzstock S ü l z e erreicht d i e betreffende R i n n e (Abb. 2 u n d 3) ihre m a x i m a l e Teufe 
überhaupt . Es ist woh l kein Zufa l l , d aß diese Sa lzs töcke a l l e a m N o r d r a n d der oben ge
nannten B a r r i e r e l iegen. 

Andere Sa lzs töcke ex t remer Hochlage s ind w o h l durch die schützende H ü l l e a u s auf
gestauchtem Deckgebirge von R i n n e n verschont geblieben ( S t a d e , Lüneburg ) . Vor s t e l l ba r 
w ä r e , daß d ie N — S ve r l au fenden S a l z m a u e r n i m N W zumindes t da , wo sie ha r t e s M a 
te r i a l (z. B. K r e i d e k a l k s t e i n bei H e m m o o r ) in Oberf lächennähe gehoben haben, d i e Rich
tung der R i n n e n beeinflußt haben oder daß sie eventue l l für d ie bre i te Form der R i n n e n 
in diesem Bereich m i t v e r a n t w o r t l i c h sind. 

3. Füllung und Alter der Rinnen 

Die R i n n e n sind mit Sed imen ten der unterschiedlichsten Korngrößen gefül l t . Neben 
über 200 m mächt igen G r o b - / M i t t e l - S a n d e n u n d Kiesen, z. T. ohne j ede Zwischen lage von 
fe ine r -körn igem M a t e r i a l , f inden sich z. B. in r e l a t i v ku rzem hor izon ta len A b s t a n d aus
schließlich Feins tsande, Schluffe oder Wechse l lagerungen a l l e r genann ten Sed imente . Eini
germaßen typisch sind sehr schlecht sortierte Korngemische. Fas t charakterist isch ist spe
ziel l für t iefere R innen eine Geschiebelage an de r Basis . Als Beispie l sei auf die C u x h a v e n -
Bremerhavene r R i n n e ve rwiesen mi t einer bis zu mehr als 50 m mächt igen Gerö l lpackung , 
die örtlich fast ausschließlich aus he l lg rün l i ch -g rauem Eozän-Geste in besteht ( A b b . 1 ) . 
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Die gröberen Bas i spa r t i en spielen für d ie Wasserversorgung in verschiedenen Gebieten 
eine g roße Rol le . Diesem U m s t a n d v e r d a n k e n w i r z . B . auch die Kiesproben aus Bohrun
gen für den Brunnen I I I des W a s s e r w e r k e s Adendorf bei Lüneburg ( T a b . 1 ) . 

D ie A r t der Fü l lung scheint nicht u n a b h ä n g i g von der äußeren F o r m einer R inne zu 
sein. R i n n e n zeigen dor t den grobkörn igs ten Inhal t , w o sie a m engsten u n d gleichzeit ig 
oft auch a m tiefsten eingeschnit ten s ind . Andererse i t s scheint sich auch ähnlich wie bei 
f luv ia t i l en Verhäl tn issen d i e K r ü m m u n g auf die Sed imen ta t ion a u s z u w i r k e n . So gibt es 
manchen Hinwe i s für g röbere A b l a g e r u n g e n am „ P r a l l " - und u m g e k e h r t feinere a m 
„ G l e i t " - H a n g . 

Probe-Nummer: 1 2 3 4 5 

Teufe [m]: 2 6 5 - 2 8 5 3 0 4 - 3 0 7 2 7 6 - 2 7 8 2 9 0 - 2 9 3 3 0 1 - 3 0 2 

Nordische Komponente: 
Kristallin (K) 360 1859 359 1340 809 

Sediment ( S ) 184 1 150 182 881 385 

Kalk, grau 1 
L (PK) 74 105 38 124 74 

Kalk, schwarz 1 6 3 

Kalk, rot 6 17 12 20 7 

Kreidekalk (H K) 6 

Flint (F) 518 2 2 8 8 318 1354 557 

Quarz (Q) 5 26 10 51 12 

Lokale Komponente: 
(meist tertiär) 

Sandstein 25 288 40 145 225 

Tonstein 20 15 12 17 

Braunkohle 37 26 6 4 

Kieselholz 1 3 

Pyrit 6 37 5 38 14 

Faserkalk 1 3 2 4 1 

Kieselgestein 1 

Schill 56 43 27 1 

Südliche Komponente: 
Lydit 1 

Summe: 1273 3876 987 3997 2 1 1 3 

TGZ \ 1 4 , 8 6 
p 5 8 , 2 3 

1 4 , 3 0 
5 8 , 8 8 

1 4 , 8 0 
5 8 , 0 7 

1 4 , 8 2 
5 8 , 7 1 

1 4 , 7 3 
5 8 , 4 6 

Q : K 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 3 0 , 0 4 0 , 0 2 

F : K 1,43 1 , 2 3 0 , 8 9 1 , 0 1 0 , 6 9 

S : K 0 , 5 1 0 , 6 2 0 , 5 1 0 , 6 6 0 , 4 8 

PK : K 0 , 2 3 0 , 0 7 0 , 1 4 0 , 1 1 0 , 1 0 

PK : S 0 , 4 4 0 , 1 1 0 , 2 7 0 , 1 6 0 , 2 2 

F : PK 6 , 4 0 1 7 , 8 8 6 , 3 6 9 , 4 0 6 , 6 3 

Tab. 1: Geschiebezählungen elsterzeitlicher Kiese Brunnen III Adendorf. Fraktion 15—60 mm, 
TK 25 Lüneburg (2728) R : 35 98 14, H: 59 06 75; Geländeoberfläche 28,5 m, Pr. 1—2 alte Boh

rung, Pr. 3—5 neue Bohrung; Bohrzeit 1968, Analyse: K.-D. MEYER. 
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Die R innen differieren nach ih re r Fü l l ung nicht nur in sich selbst, sondern unterschei
den sich auch un te re inander . So ist z . B. d ie Anhäufung des Eozän-Geste ins in der C u x 
haven -Bremerhavene r R i n n e aus ke iner anderen Erosionsform, auch nicht aus de r benach
bar ten ähnlich tiefen Oxstedter R i n n e , bis je tz t bekannt geworden . 

Sehr unterschiedlich gefül l t s ind z w e i über 40 km p a r a l l e l ve r l au fende , nur e t w a 5 km 
vone inander entfernte R innen . W ä h r e n d Teilstrecken der östl ichen, der Ro tenburge r 
R inne , die a ls Grundwasse r l i e f e r an t besonders geschätzt w i r d , schon l änger b e k a n n t sind, 
b l ieb die westl ich benachbar te , d ie l o k a l noch tiefer eingeschnit ten ist, wegen ih re r vor
w i e g e n d schluffig/feinsandigen F ü l l u n g bis v o r kurzem unentdeckt . Erst im gemeinsamen 
Bet t südlich Ve rden herrschen g röbe rkörn ige Sedimente vor , ähnl ich denen in der nörd
lichen Ro tenburge r R i n n e . 

Ähnl ich w i e auf Abb . 1, 2 u n d 4 darges te l l t , finden sich in t ieferen R innen meistens im 
mi t t le ren bis höheren Tei l mächt igere P a k e t e aus vo rwiegend fe insandigem, o l i vg rauen 
bis g rauschwarzen Schluff bis Ton , d e m Lauenburge r Ton. Bei homogener s anda rmer 
Ausb i ldung k a n n er — makroskopisch — eine f rappierende Ähn l i chke i t mi t d e m ober-
miozänen Gl immer ton haben. Mei s t ist jedoch der K a l k g e h a l t des Lauenburge r Tons be
trächtl ich höher. Für le tz teren ist e ine „Mischfauna" typisch. So h a t z . B. SPIEGLER in Pro
ben aus dem Lauenburge r Ton in der Bohrung N A 108 M e i n h o l z (Abb . 2) neben Kre ide-
Bryozoen , Foramin i fe ren aus der K r e i d e sowie vo rwiegend aus d e m Neochat t nachgewie 
sen. In Proben eines e t w a 90 m mächt igen „ q u a r t ä r e n " tonigen Schluffs aus der Bohrung 
U W O 54 Ostervesede w u r d e n — ebenfa l l s nach SPIEGLER — Foramin i fe ren der Kre ide 
u n d v ie le r im Nordwestdeutschen Becken verbre i te ten Ter t i ä r s tu fen gefunden. 

Die größte Mäch t igke i t von „ k o m p a k t e m " Lauenburger Ton w u r d e bisher mi t mehr 
a l s 160 m in der Bohrung U W O 149 Neuenki rchen nachgewiesen. In der Reeße lne r R inne 
(Bohrung H W W 91 R e e ß e l n ) erreicht er 150 m. M i t sandigen Zwischenlagen w i r d der 
Lauenburge r Ton in der U W O 6 Wedehof 170 m mächtig. Auch in wen ige r t iefen Rinnen 
w i r d der Lauenburge r Ton in v o r w i e g e n d tonig-schluffiger Faz ie s dicker a l s 100 m. So 
repräsent ier t er in der Wie tzendor f -Bons to r f er R i n n e mit r und 130 m loka l fast d ie kom
ple t te Fü l lung (Abb . 2 ) . Diese r e l a t i v homogene Ausbi ldung des Lauenburge r Tons ist je
doch nur eine seiner Erscheinungsar ten. W e g e n des raschen l a t e r a l e n und v e r t i k a l e n Fa
zieswechsels zwischen Ton, Schluff u n d S a n d — wie in der T y p r e g i o n (MEYER 1965) — 
sol l te man denn auch besser von d e m „ K o m p l e x des Lauenburge r Tons" sprechen. W a h r 
scheinlich spiel te Toteis in den R i n n e n eine große Rol le , so d a ß es nicht zu einer g le ichmä
ßigen Tonsedimenta t ion k a m , d. h. es bl ieben große Abschnit te w ä h r e n d der Abschmelz
phase von der wahrscheinl ich rasch er fo lgenden Grobsedimenta t ion verschont. 

Noch w ä h r e n d des H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l s müssen R innen p a r t i e l l a ls Hoh l fo rmen exi
s t ier t haben. So konn te in Küs t ennähe das Hols te inmeer i ng red i e ren (Abb . 1 ) , w ä h r e n d 
sich in der Lüneburger H e i d e im Bereich verschiedener R innen Kiese lgur b i lde te (Abb . 3 ) . 
D ie großen bekann t en Lage r s t ä t t en aus dieser Zeit (Hetendorf-Bonstorf , Bre loh-Muns te r 
u n d Oberohe-Wiechel ) s ind e indeu t ig an d ie F lanken von R i n n e n gebunden. Diese Er
kenntn i s ha l f z . B. beim Ver fo lgen der sehr schmalen R i n n e zwischen Bonstorf u n d Her 
mannsburg . Auch ein p a a r V o r k o m m e n fragl ichen Al ters l i egen in ähnl icher Posi t ion. 

Spätestens w ä h r e n d des D r e n t h e - S t a d i u m s der Saa le -E isze i t jedoch w u r d e z . B. die 
R i n n e , d ie bei Bispingen von der heu t igen Luhe gequert w i r d , v ö l l i g ver fü l l t . Denn die 
eemzeit l iche Kiese lgur hä l t sich an das Luhe t a l , das n i c h t durch die genann te Rinne 
vorgezeichnet erscheint. 

M i t dem spätels terzei t l ichen L a u e n b u r g e r Ton und der d a r ü b e r folgenden mar inen 
Ingression des H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l s ist a lso eine zeit l iche obere F ix ie rung gegeben. W o 
diese Sedimente fehlen, w ä r e theoretisch auch ein jüngeres A l t e r mögl ich; bis je tz t aber 



Glaziäre Rinnen im mittleren und nordöstlichen Niedersachsen 1 4 3 

Abb. 3 : Quartärbasis und Kieselgurvorkommen im Gebiet Soltau-Munster-Uelzen. (Kieselgur
vorkommen nach BENDA & BRANDES 1 9 7 4 ) . 
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gibt es aus Niedersachsen u n d H a m b u r g ( G R U B E & EHLERS 1 9 7 5 ) ke ine Beweise für saa le 
zeit l iche R i n n e n derar t igen A u s m a ß e s . 

A u f f a l l e n d ist, daß Geschiebemergel i n den R innen eine un te rgeordne te R o l l e spielt , 
wobei er in tieferen Abschni t ten der R innen-Bohrungen meist v ö l l i g fehlt . Le tz te res ist 
z. B . der F a l l in dem auf A b b . 4 da rges te l l t en Querschnitt . D i e sehr g le ichmäßig ausge
bi ldete E l s te r -Moräne (z . T. in 2 Bänke au fgespa l t en ) geht h ier nicht in die R i n n e n hin
ein, sondern w i r d abrupt v o n diesen abgeschni t ten. In anderen Fä l l en z ieht sich d ie M o 
räne z w a r e t w a s auf die „Rinnenschu l te r " he rab , fehlt i m z e n t r a l e n Tei l jedoch wiede r 
(z . B . U E 4 5 , U W O 8 5 ; U E 4 8 , UE 4 9 ) . Andere r se i t s ist von G R U B E & EHLERS ( 1 9 7 5 ) ein 

Profil aus H a m b u r g veröffentl icht w o r d e n , in dem die E l s t e r -Moräne — leicht durch
hängend — die gesamte R i n n e durchzieht . W i e wei te re Beispie le aus dem H a m b u r g e r 
R a u m bezeugen , scheint das abe r eher d ie A u s n a h m e zu sein. Dies ze igen berei ts d ie Pro
file auf den Blä t t e rn Nr . 2 4 2 4 W e d e l und 2 4 2 5 H a m b u r g der G K 2 5 ( W O L F F 1 9 1 3 , 1 9 1 4 ) . 

W e n n d ie Grundmoräne in die R i n n e n hineinzieht , dann beschränkt sie sich häufig 
nur auf d i e obere Hälfte; nicht selten ist sie dann in mehrere, nicht k o r r e l i e r b a r e B ä n k e 
aufgespa l ten . Besonders bei t ieferen Geschiebemerge lvorkommen ist deren G r u n d m o r ä 
nencharak te r nicht immer zweife lsf re i . Es k ö n n t e sich z. B. auch u m mi t Kies durchsetzte 
Beckensedimente, subaquat ische Moränen oder Ver s tu rzb i ldungen h a n d e l n ( G R I P P 1 9 5 6 ) , 
die u. a. z u Schichtverdoppelungen führten. Ferner können mi t d e m tonig-schluffigen U n 
te rg rund verunre in ig te k i e s i g e Bas i spar t ien eine basa le G r u n d m o r ä n e vor täuschen. M a n 
k a n n a u ß e r d e m feststellen, d a ß selbst dor t , w o Grundmoräne v e r h ä l t n i s m ä ß i g tief ( 2 0 0 
bis 3 0 0 m ) l iegt , diese meist nicht d i rek t d e m P r ä q u a r t ä r au f l age r t , sondern v o n diesem 
noch durch mehrere m bis z e h n e r - m sand ig -k i e s igen M a t e r i a l s ge t rennt ist. Dabe i scheinen 
die Fä l l e m i t Grundmoräne a n oder nahe der Basis auf die bre i te ren S t ruk tu r en beschränkt , 
die eher Ü b e r g ä n g e zu Zungenbecken v e r m u t e n lassen. 

W i e i m Geschiebemergel u n d im L a u e n b u r g e r Ton spiegelt sich inne rha lb einer R i n n e 
das Subs t ra t auch in den S a n d e n wide r . Unschwer lassen sich z . B . i m N E umge lage r t e 
miozäne Braunkoh lensande a n h a n d der gu t gerundeten , z . T. b läul ichen Q u a r z e erkennen. 
Makrofoss i l i en aus dem m a r i n e n H e m m o o r s ind vielfach so unversehr t , d a ß sie eigentlich 
nur aus dem unmit te lbar benachbar ten R i n n e n u f e r s tammen können . Daneben l ä ß t sich 
in den basa len Grobserien häuf ig schluffig/toniges M a t e r i a l des U n t e r g r u n d e s ident i f iz ieren. 
Im Bereich zwischen Delmenhors t und H o y a bestehen die t ieferen Te i le der R innenfü l 
lung ört l ich fast ausschließlich aus u m g e l a g e r t e n ter t iären Sed imen ten (z . B . G l a u k o n i t 
sande) . W e i t e r h i n sind noch Schollen t e r t i ä r e r v o r w i e g e n d tonig/schluffiger Se r i en zu er
w ä h n e n . 

S o w e i t möglich, w u r d e d i e pe t rographische Zusammense tzung der Kiese nament l ich 
aus den t ieferen Rinnenabschni t ten untersucht, wobe i meist n u r die Fe ink ies f rak t ion zur 
Ver fügung s tand, seltener auch ausreichendes M a t e r i a l der M i t t e l - u n d Grobkies f rak t ion . 

Es ze ig te sich (Tab. 1 u n d 2 ) , d aß d ie Kiese, abgesehen v o n wechselnden Ante i l en 
loka len M a t e r i a l s aus den Rinnenf l anken u n d dem U n t e r g r u n d ( in erster L i n i e Te r t i ä r -
Sands te in , Tonstein, P y r i t , L ign i t , Sch i l l ; sel tener Oberkre ide ) prak t i sch ausschließlich 
nordischer Herkunft sind. Diese zuerst v o n W O L F F im Bremer u n d H a m b u r g e r R a u m ge
machte Beobachtung k a n n a l so v e r a l l g e m e i n e r t werden . Das M a t e r i a l (hauptsächl ich die 
nordischen paläozoischen u n d kretazischen K a l k s t e i n e ) ist meistens frisch u n d u n v e r w i t 
tert . Ein p l iozänes oder auch ä l tes tp le i s tozänes ( „ p r ä g l a z i a l e s " ) A l t e r der R i n n e n ist da 
mi t ausgeschlossen, denn e ine to ta le spä te re A u s r ä u m u n g ist unwahrschein l ich . Ist somit 
die R innenfü l lung e indeut ig g laz igenen U r s p r u n g s und sind deren höhere Abschni t te als 
els terzei t l ich gesichert, so geht ein els terzei t l iches A l t e r auch für die t ieferen Abschnit te 
d a r a u s nicht einfach hervor . CEPEK ( 1 9 6 7 ) n i m m t an, daß d ie t ieferen G r u n d m o r ä n e n in 
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Bohrung TK 25 R H GO q-NN Teufe 
in m 

Material K S F PK Q Q:K F:K S:K PK:K PK:S F:PK Summe 
Lokal-
Geschiebe 

UE 97 2420 35 00 240 59 30 450 19 -112 99-102 qe//gf 50 21 1 1 13 5 0,11 0,22 0,42 0,25 0,60 0,86 333 1 
IT " " 102-105 43 26 1 1 1 1 9 0,20 0,27 0,62 0,26 0,42 1 ,0 380 1 
" " " 105-108 4 3 22 9 15 11 0,27 0,21 0,52 0,37 0,69 0,58 436 3 

" II " 108-111 " 43 22 9 16 10 0,23 0,20 0,51 0,37 0,72 0,53 508 2 
" " 111-114 41 20 7 24 8 0,20 0,18 0,50 0,58 1,17 0,32 415 -" II 114-117 " 36 28 8 19 10 0,28 0,22 0,78 0,53 0,68 0,41 477 4 

" II " " " 117-120 40 26 9 18 7 0,17 0,22 0,64 0,47 0,73 0,47 578 1 
UE 111 2118 34 81 750 59 63 460 1 -374 366-369 30 31 25 12 2 0,07 0,81 1,03 0,4 0,39 2,03 497 — 

UE 133 2422 35 26 080 59 34 200 6 -127 129-135 45l 14 14 21 4 0,09 0,31 0,32 0,45 1,51 0,65 403 3*' 
UE 136 2423 35 35 700 59 35 960 25 -195 81- 84 45 18 15 20 2 0,05 0,32 0,39 0,44 1,14 0,73 444 -

A 15 2422 35 23 950 59 30 490 25 -165 189-190 30^ 21 49 - - - 1,64 0,68 - - - 146 -
C III 2920 35 05 445 58 76 715 20 <-l32 8- 18 qD//gf 46 17 12 18 5 0,1 1 0,26 0,38 0,39 1 ,02 0,68 246 -

" IR " " 101-106 qe//gf 47 20 15 8 10 0,22 0,32 0,43 0,18 0,42 1,81 373 -TI " II " 148-150 " 51 21 17 6 5 0,10 0,33 0,40 0,11 0,29 2,88 136 -
UWO 12 2922 35 23 550 58 78 100 30 -206 162-165 36 19 30 2 13 0,35 0,83 0,52 0,07 0,13 13,67 127 255 

UWO 34 2921 35 11 290 58 74 090 25 -154 108-114 II 46 17 20 9 8 0,18 0,45 0,36 0,19 0,53 2,33 306 8 
" II IT " II II 114-120 " 49 17 18 6 11 0,21 0,37 0,34 0,12 0,35 3,17 400 10 

UWO 37 11 35 18 860 58 80 360 23 -228 249-252 " 41 20 16 16 8 0,19 0,40 0,48 0,38 0,80 1,05 528 7 
UWO 47 2822 35 25 360 58 95 900 32 -237 249-252 34 26 30 9 1 0,04 0,86 0,74 0,26 0,36 1,17 406 5 
UWO 57 2823 35 43 900 58 95 670 39 -153 144-147 35 25 18 12 10 0,29 0,50 0,71 0,35 0,50 1,42 485 200 

" " " 11 " " 192-195 45 23 20 12 2 0,04 0,42 0,51 0,27 0,53 1,58 402 86 
UWO 76 2820 35 Ol 560 58 90 210 51 -189 181-186 39 28 23 7 5 0,12 0,58 0,71 0,18 0,25 3,21 400 138 
UWO 88 2620 35 03 480 59 17 850 10 -198 156-160 23 16 39 22 - - 1 ,51 0,70 0,96 1 ,35 1,04 105 

UWO 92 2519 34 89 260 59 27 250 13 -217 77- 80 ?qe//gf 47 16 14 22 1 0,03 0,31 0,35 0,46 1,32 0,67 413 -" " " " II 

" 173-180 qe//Mg 23 13 40 7 18 0,77 1 ,72 0,55 0,30 0,55 5,67 601 2 

UWOl15 2418 34 82 530 59 36 980 1 -151? 97-104 qe//gf 51 28 12 1 9 0,17 0,24 0,55 0,01 0,01 41 328 -
Br. I 3022 35 26 760 58 67 200 31 - 81 16- 18 qD//gf 52 24 16 - 8 0,15 0,30 0,47 - - - 529 20 

TT " " " II 111-112 qe//gf 45 29 8 9 9 0,20 0,18 0,64 0,19 0,19 0,97 457 19 
NA 99 II 35 31 490 58 66 870 44 - 76 72- 78 47 23 25 - 5 0, 10 0,53 0,48 - - - 211 -" 11 " " " " 114-120 " 48 37 10 1 4 0,08 0,2 0,75 0,02 0,02 10 389 2 

NA 115 3126 35 73 740 58 55 445 49 + 0 48- 51 40 21 19 12 8 0,20 0,48 0,53 0,30 0,30 1,59 352 -
NA 120 3127 35 81 840 58 54 480 79 - 86 132 32 8 37 23 - - 1,14 0,26 0,71 0,71 1,60 109 -
NA 131 3126 35 71 720 58 57 760 74 -116 177-183 43 18 29 8 2 0,04 0,68 0,41 0,19 0,19 3,48 364 13 

NA 144 3330 44 12 820 58 33 825 86 - 72 54- 57 ?qe//gf 47 1 1 16 14 13 0,26 0,33 0,23 0,30 0,30 1,11 64 2 
II II " 1 IT II II 156-158 qe//g£ 33 22 

1 
17 15 13 0,39 0,53 0,67 0,46 0,46 1,15 447 8 

Tabelle 2: Kiesanalysen der Fraktion 4—6,3 mm aus Bohrungen im nordöstlichen Niedersachsen 
in °/o; dazu Lokalgeschiebe (zumeist Tertiär) in Stückzahlen, in Ue 133 3 Lydite*) . K = nordisches 
Kristallin; S = nord. Sediment (Quarzit, Sandstein, Tonstein); PK = nord. paläoz. Kalkstein; 
F = Flint; Q = Quarz; GO = Geländeoberfläche; Q-NN = Quartärbasis in m zu NN. Analy

sen: K.-D. MEYER U. Abdel M o m ; NA 144: Fi. FI. Voss. 
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den R i n n e n einen ä l teren elsterzeit l ichen V o r s t o ß repräsent ieren , den er mit de r H e l m e -
Ka l t ze i t pa ra l l e l i s i e r en möchte. Nach W . RICHTER et a l . ( 1 9 6 8 ) ist die „ . . . S a n d f o l g e 
un te rha lb des Lauenburge r Tons ausgangs de r ä l t e ren Elster oder einer präe ls te rze i t l ichen 
Vere isung (Neetze-Eisze i t ) ents tanden" , w o b e i d ie Schüttung de r p räsaa leze i t l i chen S e d i 
mente in den R innen v o n S n a c h N erfolgt sein sol l . L ä ß t sich a n h a n d der Kiesuntersuchun-
gen jegl icher M a t e r i a l t r a n s p o r t von S v e r n e i n e n , so l iegt für e ine „Neetze"-Eisze i t ke in 
e inziger H i n w e i s vor . U n t e r h a l b der hols te inzei t l ichen Serie lassen sich weder i n t e r g l a z i a l e 
noch i n t e r s t a d i a l e B i ldungen nachweisen. D a s g i l t auch für d i e „ B i l l b r o o k " - I n t e r s t a d i a l e 
K. RICHTER'S ( 1 9 6 2 ) . Bei den ka lkf re ien S e d i m e n t e n , mit denen in t e r s t ad i a l e E n t k a l k u n g s -
phasen bezeug t werden sol len, dürfte es sich u m schon p r imär k a l k a r m e bis k a l k f r e i e u m 
gelager te t e r t i ä r e S a n d e hande ln , die durch sau re T ie fenwässe r ihren K a r b o n a t g e h a l t 
vö l l i g ve r lo ren haben. Eine subaerische i n t e r s t a d i a l e E n t k a l k u n g w ä r e we i t e rh in n u r mög
lich gewesen, w e n n die in den Rinnen in m e h r e r e n 100 m Tiefe l iegenden S e d i m e n t e l ä n 
gere Zeit c anona r t i g z u t a g e gelegen hä t ten , w a s morphologisch w i e hydrograph i sch auszu
schließen ist . A l l e s spricht h ingegen dafür , d a ß der Ze i t r aum zwischen dem Abschmelzen 
des Elster-Eises (mit A u s n a h m e des ve r senk ten Toteises) und der Sed imenta t ion des L a u e n 
burger Tones r e l a t i v ger ing w a r . Selbst i n den Regionen , in denen eine A u f s p a l t u n g der 
Elster in 2 Phasen nachgewiesen ist w ie i m L e i p z i g e r R a u m , f inden sich zwischen den bei
den els terzei t l ichen Grundmoränen ke ine r l e i H i n w e i s e für i n t e r s t ad i a l e Bodenb i ldungen 
oder En tka lkungsphasen , so d a ß von EISSMANN ( 1 9 7 5 ) led ig l ich ein kurzes ( „ M i l t i t z e r " ) 
In t e rva l l angenommen w i r d . U . a. aus d iesem G r u n d e ist eine Pa ra l l e l i s i e rung de r ä l t e ren 
E l s t e r -Moräne mit den Schottern der p rä -c romerze i t l i chen H e l m e - K a l t z e i t nicht mögl ich. 

Gibt es somit ke iner le i Beweise für e in ä l t e r e s a l s elsterzei t l iches Al te r auch de r t iefe
ren R innen-Sed imen te , so l ä ß t sich das e ls terzei t l iche A l t e r durch Geschiebezählungen 
wahrscheinl ich machen. P roben aus Bohrungen ze ig ten das gleiche Geschiebespektrum w i e 
aus oberflächennahen elsterzeit l ichen S e d i m e n t e n entnommene Proben (MEYER 1 9 7 0 ) . 
Diese Geschiebespektren zeichnen sich gegenüber den saalezei t l ichen durch einen merk l i ch 
höheren A n t e i l norwegischer Leitgeschiebe aus (hauptsächlich R h o m b e n p o r p h y r e ) , w o g e 
gen die ostbalt ischen Geschiebe (Ä land -Ges t e ine , Os t see -Porphyre ) s ta rk zu rück t re t en 
oder sogar fehlen können. Nach E zu schwächt sich diese T e n d e n z ab, aber auch noch die 
Proben i m Lüneburger R a u m zeigen diesen s t a r k e n Gehal t a n Oslo-Geschieben, z . B . in 
Bohrungen des W W Adendor f . Die auf T a b . 1 wiedergegebenen Zählungen en t s t ammen 
unmi t t e lba r benachbarten Bohrungen. D i e T G Z dieser 5 Proben weisen einhei t l ich d ie ge 
schilderte T e n d e n z auf. Bemerkenswer t ist , d a ß unter den 12 2 4 6 Geschieben n u r ein e in
z iger L y d i t südlicher Herkunf t ist; auch u n t e r d e m feineren M a t e r i a l befand sich n u r einer. 
Solche ve re inze l t en Kieselschiefer dürften in ers ter L in ie mehrfach umge lage r t em „ p r ä g l a 
z i a l en" M a t e r i a l en t s tammen (MEYER in DUPHORN et a l . 1 9 7 5 ) ; i m östlichen Niede r sach
sen k o m m e n dafür auch d i e Loosener Kiese i n f r a g e . Im R a u m L ü c h o w — D a n n e n b e r g sind 
Kieselschiefer nach neueren Untersuchungen berei ts in els terzei t l ichen Schmelzwassersed i -
menten verbre i te t . W i e bere i t s früher d a r g e l e g t (LÜTTIG & M E Y E R 1974) , haben d i e K ie 
selschiefer m i t den R innen nichts zu tun. 

4. Entstehung der Rinnen 

Für d ie Entstehung der R innen w e r d e n heu te von den verschiedenen A u t o r e n im w e 
sentlichen 5 Ursachen, tei ls a l l e in , teils in K o m b i n a t i o n , he r angezogen : 

Subrosion ode r /und H a l o k i n e s e 
T e k t o n i k 
F l u v i a t i l e Erosion 
G l a z i a l e Erosion 
Glaz i f luv ia t i l e ( s u b g l a z i a l e ) Erosion. 

10 * 
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In mehreren A rbe i t en haben JOHANNSEN ( 1 9 6 0 , 1 9 6 4 , 1 9 7 1 ) , JOHANNSEN & LÖHNERT 

( 1 9 7 1 , 1 9 7 4 ) , JOHANNSEN & NACHTIGALL ( 1 9 7 2 ) , fe rner LÖHNERT ( 1 9 6 6 ) die schleswig

holsteinischen R i n n e n mit sa l inar tektonischen Einflüssen in Zusammenhang gebracht. Nach 
W . SCHULZ ( 1 9 6 7 ) s ind in S W - M e c k l e n b u r g l o k a l e Mäch t igke i t en des Q u a r t ä r von 3 0 0 
bis 4 0 0 m z. T. in den Randsenken , z . T. auch auf d e m Top halokinet ischer S t r u k t u r e n 
erbohrt . RUPPERT & SCHNEIDER ( 1 9 7 5 ) deuten d ie Becken, in denen de r Lauenburge r Ton 
abgesetzt w u r d e , sa l inar tektonisch , diejenigen über den Sa lz s t ruk tu ren a l s durch Sube ro -
sion entstanden. A u f unsere eigenen Beobachtungen i m Zusammenhang m i t Sa l z s t ruk tu ren 
haben w i r berei ts h ingewiesen . W e n n auch deren Einf luß auf die R i n n e n k a u m zu leugnen 
ist, k ann jedoch v o n einer generel len A b h ä n g i g k e i t de r R innen von ihnen nicht d ie R e d e 
sein. 

D a ß die g roßen Qua r t ä rmäch t igke i t en im H a m b u r g e r R a u m nicht tektonisch bed ing t 
s ind, hat te berei ts W O L F F e rkannt . Auch an anderen S te l l en fanden sich dafür ke ine B e 
weise . Dies sei d e s h a l b betont, we i l neuerd ings ( P A L U S K A , Vor t r ag S y m p o s i u m Rosenhe im) 
w i e d e r de r a r t i ge Ansichten v o r g e t r a g e n werden u n d auch im Deutschen P l a n u n g s a t l a s 
B a n d H a m b u r g ( 1 9 7 8 ) k a r t e n m ä ß i g darges te l l t s ind . Dabei werden auch j u n g q u a r t ä r e 
kräf t ige tektonische Bewegungen angenommen . P A L U S K A ( 1 9 7 6 ) gibt d a b e i z . B . a n : „Die 
Sed imente des Lauenburge r -Ho l s t e in -Seesys t ems s ind jedoch örtlich durch nacheemzei t -
l iche tektonische V o r g ä n g e bis auf + 4 0 m N N ( L a u e n b u r g ) hochgehoben worden . " N u n 
ist seit l angem b e k a n n t und auch i m Gelände j ede rze i t nachprüfbar, d a ß bei Lauenbu rg 
e indeut ig Eiss tauchungen vor l iegen, wobei die S t auchungen te i lweise einzelnen Phasen 
zugeordnet w e r d e n können (durch d i sko rdan te Ü b e r l a g e r u n g e n der M o r ä n e n über d e m 
jewe i l i gen gestauchten Un te rg rund ; MEYER 1 9 6 5 ) . Auch müßte der heu te durchschnittlich 
bei 2 0 m über N N l iegende Eem-Torf bei — 2 0 m N N entstanden sein. Die U m d e u t u n g 
(ohne jeden B e w e i s ! ) dieser e indeut igen Befunde zuguns t en tektonischer Hypo thesen k a n n 
d a h e r nur a ls S p e k u l a t i o n bezeichnet werden , z u m a l w e n n auch so h e r v o r r a g e n d b e k a n n t e 
Gebiete w ie d a s j e n i g e zwischen S a a l e und Elbe, welches sich nach EISSMANN ( 1 9 7 5 ) w ä h 
rend des gesamten Känozo ikums a l s re l a t iv s tabi l e rwiesen hat, en tgegen den Tatsachen 
in d ie „Beweis führung" einbezogen w i r d . J eden fa l l s haben die anderenor t s nachgewiese
nen quar tä ren B e w e g u n g e n offenkundlich mit der Genese der R innen nichts zu tun. 

Die Ents tehung der Rinnen durch f luviat i le Eros ion ist in den l e t z t en J ah ren e rneut 
d iskut ier t w o r d e n . D a s setzt jedoch eine Hebung des norddeutschen F lach landes (und a n 
grenzender Gebie te ) u m ca. 4 0 0 m vo raus , w a s u. a. v o n CEPEK ( 1 9 6 7 , 1 9 6 8 ) auch a n 
genommen w i r d . 

N u n w ä r e e ine pos t -p l iozäne H e b u n g und präe ls te rze i t l i che S e n k u n g um diesen B e 
t rag für unser Geb ie t von einer i m Vergle ich zu den epirogenetischen V o r g ä n g e n des N e o -
gens geradezu g e w a l t i g e n Größenordnung, für d ie es k e i n e Beweise g ib t . Bei einem de r 
a r t igen mi t te lgebi rgsähnl ichen Re l i e f ( in diesen Lockersedimenten ohnehin nicht mögl ich) 
müßten große M e n g e n f luviat i ler Schot ter in den T ä l e r n we i t nach N t ranspor t ie r t w o r d e n 
sein, zumindest in den präels terzei t l ichen Ka l t ze i t en . W i e geschildert, kennt man k e i n e 
dera r t igen t i e f l i egenden Sedimente . Auch die A n n a h m e einer späteren t o t a l en A u s r ä u m u n g 
ist wen ig wahrschein l ich , zumal m a n dann wen igs t ens d ie umge lage r t en Kiese finden 
müß te . 

S t a t t in den R i n n e n finden sich jedoch die „ p r ä g l a z i a l e n " Schotter sowohl in den süd
lichen Randgeb ie t en (EISSMANN 1 9 6 7 , 1 9 7 5 ) w ie in S W - M e c k l e n b u r g (VON BÜLOW 1 9 6 7 ) 
a u f den Hochflächen, die ihrerseits v o n den jünge ren R innen zerschnit ten werden . (Gle i 
ches ist offensichtlich in S-Polen der F a l l ; für d ie dor t postul ier ten „cromerzei t l ichen flu
v i a t i l e n R i n n e n " ist das cromerzei t l iche Al ter sowie d i e fluviatile Genese zumindest f r a g 
lich. 
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Auch im Al le rgebie t zwischen Ce l l e u n d Gifhorn ist aus Teufen w e n i g unter N N in 

Bohrungen ein das Ter t i ä r übe r l age rnde r a l t q u a r t ä r e r Schot terkörper bekannt , der über

w i e g e n d aus Q u a r z und einheimischen Geste inen aufgebaut ist u n d anscheinend k e i n oder 

nur Spuren nordischen M a t e r i a l s enthäl t . E ine Kiesprobe ( T a b . 3 ) aus der Bohrung 

N A 1 4 1 Oerre ler Heide , en tnommen bei 8 4 — 8 7 m u. Gelände ( — 7 bis — 1 0 m N N ) ent

hiel t k a u m F l in t ; le tz terer dürfte ebenso w i e der geringe nordische K r i s t a l l i n - A n t e i l 

Nachfa l l aus den hangenden rein nordischen Sedimenten sein. D i e große M e n g e von 

Q u a r z i t u n d Res tqua rz k ö n n t e umge lage r t en t e r t i ä r en Sedimenten ents tammen. D i e übr i 

gen Komponenten , vor a l l e m G a n g q u a r z , L y d i t und südliche P o r p h y r e , beweisen einen 

Transpor t aus südlichen R ich tungen . U m welches Flußsystem es sich handel t , k ö n n t e eine 

genauere A n a l y s e der P o r p h y r e ergeben. Dies setzt jedoch ein reicheres M a t e r i a l v o r a u s . 

Ob Bez iehungen zu den von GENIESER ( 1 9 7 0 ) e r w ä h n t e n Kiesen v o n Gr. Hehlen bei Ce l l e 

bestehen, ist noch offen. D a d i e Schotter von der E ls te r -Moräne ü b e r l a g e r t werden , können 

sie einer früh-elsterzei t l ichen Oberterrasse entsprechen. J eden fa l l s w ü r d e man bei p r ä -

cromerzei t l ichen Kiesen eine s t ä rke re V e r w i t t e r u n g namentlich de r P o r p h y r e e r w a r t e n 

dürfen. 

Wicht iger a ls die genaue Einstufung ist d ie Tatsache, daß auch in diesem R a u m R i n n e n 

exist ieren, d ie den Schot terkörper durchschneiden u n d die w i e d e r u m prakt isch ausschl ieß

lich nordisches M a t e r i a l führen (a l s Beispiel sei auf die Bohrung N A 1 4 4 , M a l l o h , 2 0 k m 

N E Gifhorn, T a b . 2 , v e r w i e s e n ) . Le tz te res g i l t auch für a l l e R innen nördl ich der 

„Maar leve ld ' schen L in i e " , der Verb re i tungsg renze der a l t en Weserkiese ( M A A R -

Stückzahlen in % 4 - 6 ,3 mm 6,3 - 12 ,5 mm 

Nordische Komponente 

K r i s t a l l i n 2 4 

Fl int 1 -

Tertiäre £?J Komponente 

Quarzit 20 27 

Einheimisch-mesozoische Komponente 

Sandstein 6 7 

Hornstein 1 3 

Einheim.-paläozoische Komponente 

Lydit 1 3 

Porphyr 3 7 
Sediment 3 5 

Quarz 

Restquarz 31 7 

Milchquarz (Gangqu.) 34 37 

Anzahl der Gerolle 612 137 

Tab. 3: Kiesanalysen einer vermutlich frühelsterzeitlichen Oberterrasse aus 84—86,5 m Tiefe. 
Bohrung NA 141 17 km N Gifhorn, TK 25 Wahrenholz Nr. 3329, R 43 02 630 H 58 34 730, 

Ansatzpunkt 77,5 m + NN. Analyse: K.-D. MEYER. 
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LEVELD 1 9 5 4 ) . D ie Aussage v o n ORTLAM & VIERHUFF ( M a n u s k r i p t 1 9 7 8 ) , d aß sich das 

Mit t e lgeb i rg sma te r i a l ü b e r w i e g e n d in den südlichen Abschnitten de r Rinnensys teme a b 
lager te , ist nicht belegt . Auch d ie a l te , von GRIMMEL ( 1 9 7 3 ) w i e d e r aufgegriffene A n 
sicht, Schmelzwässer und Mit te lgebirgsf lüsse seien subg laz i ä r nach N W bis N geflossen, 
l ä ß t sich durch ke inen Beweis s tü tzen . Zu Recht ha t WOLDSTEDT d iese „erwei ter ten Pe r 
spek t iven" (GRIMMEL 1 9 7 3 : 8 1 ) n i c h t in die „herrschende L e h r m e i n u n g " übernommen. 
W ä h r e n d sich d ie a l ten Wese rk iese bekannt l ich sehr gut nach W bis in die N i e d e r l a n d e 
verfolgen lassen, fehlen Weserspuren N der „Maar leve ld ' schen L i n i e " gänzlich. De r 
Durchbruch der Weser durch d ie Nienburge r Geest erfolgte erst nach der Hame lne r P h a s e 
des Dren the -S tad iums . Vorher g ing der Abfluß immer nach W . Ein A b d r ä n g e n durch d ie 
Gletscher ist nicht nachweisbar . Se lbs t nach Ende der Els te r -Vere isung ge lang es der W e s e r 
nicht, über N i e n b u r g in die w e n i g wei te r N einsetzende tiefe V e r d e n e r Rinne auf B l a t t 
3 2 2 1 Eys t rup „überzu laufen" , d i e sicherlich im H o l s t e i n - I n t e r g l a z i a l noch morphologisch 

Abb. 5: Feinkiesanalysen aus der Bohrung Schweringen A 8, Fraktion 4—6,3 mm. TK 25 Eystrup 
Nr. 3221. 1 = Nordisches Kristallin; 2 = Nordisches Sediment; 3 = Flint ; 4 = Buntsandstein; 
5 = übriges einheimisch-mesozoisches Sediment; 6 = Lydi t ; 7 = Thüringer Wald-Porphyr, 8 = 

übriges einheimisch-paläozoisches Sediment; 9 = Restquarz; 10 = Milchquarz. 
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w i r k s a m w a r . Dies geht u. a. aus Bohrungen bei Schwer ingen ( B l . Eys t rup) he rvo r , in 
denen unter dem Kieskörper der Niede r t e r ra s se n u r noch nordisches M a t e r i a l ex i s t i e r t , 
obgleich die Q u a r t ä r b a s i s bis — 1 1 3 m N N a b f ä l l t . Abb . 5 zeigt d ie Zusammense tzung der 
groben Fe ink ies f rak t ion ( 4 — 6 , 3 m m ) des Teufenbereichs 6 — 2 4 m der Bohrung A 8 . Deut 
lich w i r d dabei e ine petrographische Z w e i t e i l u n g in eine obere Einhei t ( 6 — 1 5 m ) mi t 
n iedr igen , sowie eine untere Einhei t ( 1 5 — 2 4 m ) m i t doppel t so hohen Ante i len nordischen 
M a t e r i a l s . Diese auch von PLISCHKE ( 1 9 7 6 ) au f B l a t t 3 4 2 0 S t o l z e n a u sowie in K a r t i e r 
bohrungen auf B l a t t 3 3 2 0 L iebenau von K.-D. M E Y E R 1 9 7 7 gefundene untere E inhe i t ent
spricht wahrscheinl ich einer spä tsaa leze i t l ichen ( J ü n g e r e Drenthe bis W a r t h e ) W e s e r - T e r 
rasse. Die Q u a r t ä r f o l g e we i t e r un te rha lb en th ie l t in dieser sowie in dre i wei teren B o h r u n 
gen kein südliches M a t e r i a l mehr , obgleich das nächstgelegene V o r k o m m e n v o n M i t t e l 
terrassenkiesen n u r 5 k m we i t e r S W l iegt . 

D a ß die spä te ren Flüsse den a l ten R i n n e n i m a l lgemeinen nicht folgen können , 
l i eg t neben den l o k a l e n Un te rg rundsve rhä l tn i s sen (sperrende P r ä q u a r t ä r - R i e g e l ) in ers ter 
L i n i e w o h l d a r a n , d a ß die meisten R innen nach unserer heut igen Kenntnis mehr oder 
w e n i g e r abrup t enden, ohne den Fuß der M i t t e l g e b i r g e zu erreichen. S ie haben of fenkund-
lich mi t einem fluviatilen Entwässerungsne tz nichts zu tun ( f luv ia t i l e Einschneidungen i m 
B e r g l a n d bleiben d a v o n unberühr t ) . D a ß Ver l au f , Anzah l , Querschni t t etc. der R i n n e n 
e inem fossilen F l u ß n e t z ohnehin wen ig ähne ln , sei nur am R a n d e v e r m e r k t ; W O L D S T E D T 
& DUPHORN ( 1 9 7 4 ) haben auch da rau f h ingewiesen . 

Nach den vo r l i egenden F a k t e n verble iben d a m i t für die Ents tehung der R i n n e n d ie 
Mögl ichkei ten de r g l a z i a l e n b z w . g l az i f l uv i a t i l en Erosion. Für be ide Ansichten finden sich 
Ver t re te r . In H a m b u r g hat K O C H ( 1 9 2 4 ) d ie „Becken" als durch Gletscherzungen en t s t an 
den e rk l ä r t . G R I P P ( 1 9 6 4 ) modif izier te diese Vor s t e l l ung . Er n immt an , . . . „daß I n l a n d e i s 
u n d Großgletscher k l e ine Eiszungen aussand ten , d i e teils infolge s t ä rkeren Gefä l les , te i ls 
durch längere D a u e r tief exar ie r ten . Dies geschah zu verschiedenen Zeiten. Entsprechend 
konnten Schurfr innen neben- und übe re inande r entstehen. Scheinbar zusammengehör ige 
Hohl formen können also ohne jeden zei t l ichen Z u s a m m e n h a n g se in" . 

Sicherlich g ib t dieses Mode l l eine E r k l ä r u n g für speziel le F ä l l e , es entspricht jedoch 
nicht dem in Niedersachsen entwickel ten N o r m a l t y p . Das bei G R I P P auf S. 2 0 1 a b g e b i l 
de te Rinnenschema mi t mächt iger G r u n d m o r ä n e an der Basis ist äußers t selten en tw icke l t . 
Auch in H a m b u r g (GRUBE & EHLERS 1 9 7 5 ) „ . . . ü b e r w i e g t bei den t ieferen e ls terzei t l ichen 
Sedimenten das G laz i f l uv ium u n d bezeugt die s u b g l a z i a l e T ä t i g k e i t der Schme lzwässe r " . 
Nach LÖHNERT ( 1 9 6 6 ) gehen b l ind endende A b z w e i g u n g e n auf Schmelzwassereros ion 
zurück. 

D a bei der übe rwiegenden Zahl der niedersächsischen Rinnen G r u n d m o r ä n e fehl t oder 
n u r in den oberen Abschnit ten auftr i t t , k a n n Gletschererosion nicht d ie Haup tu r sache ge 
wesen sein. Auch k a n n ehedem vo rhandene r mäch t ige r Geschiebemergel nicht in g r o ß e m 
S t i l zerstört w o r d e n sein, denn w i e in den Zungenbecken w ä r e er in den tiefen R i n n e n 
gu t geschützt; z u d e m hä t t e eine Auswaschung v i e l mehr grobes M a t e r i a l h in ter lassen . Es 
w i r d daher angenommen, d a ß unsere R i n n e n in erster Linie durch die T ä t i g k e i t sub
g l a z i a l e r Schmelzwässer ausgeko lk t w u r d e n , w o b e i das Ausmaß vorhergehender oder in 
Teilbereichen g le ichzei t iger Gletschererosion schwer abzuschätzen ist . Letzteres scheint bei 
flacheren, aber bre i te ren R i n n e n s tä rker der F a l l zu sein. Aber auch hier l iegt d ie G r u n d 
m o r ä n e häufig nicht d i r ek t dem U n t e r g r u n d auf. 

Die Theor ie der Entstehung durch s u b g l a z i a l e Schmelzwasser-Erosion wirf t e i n ige 
F ragen auf. Schwer abschätzbar sind d ie h y d r a u l i s c h e n Bed ingungen des angenommenen 
„Eis -Kars t sys tems" . Eine andere , häufig ges te l l t e F rage nach d e m Verble ib des „ausge 
spül ten" M a t e r i a l s ist b e a n t w o r t b a r : Es w u r d e in d i e normalen Verschüt tsande e i n g e a r b e i -
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tet. Große M e n g e n des Quarzes derselben en t s t ammen ter t iären Sedimenten . Auch der 
Glaukoni t , der nament l i ch im S W des Gebietes e inen höheren P rozen t sa t z der Schme lz 
wassersande b i lde t , ist gleicher Herkunf t . D a h ie r — e t w a W der H u n t e — n o r m a l e r 
weise die g l a z i ä r e n Sedimente v o m g laukon i t füh renden Ter t iä r durch mächtige g l a u k o n i t 
freie p l iozäne Q u a r z s a n d e ge t rennt sind, k a n n der Glaukon i t im Q u a r t ä r nur aus Zonen 
tieferer Erosion s t a m m e n ; die w e n i g e n te r t iä ren A u f r a g u n g e n sind dafür a l le in nicht a u s 
reichend. Schl ießl ich ist im we i t e r en Ver lauf der Vere i sung ein Tei l des ausgespül ten M a 
ter ia l s vom Gletscher verfrachtet u n d inkorpor ie r t w o r d e n . R e g i o n a l e Untersuchungen der 
Leichtminerale , u. a. des G laukon i t s , könnten h ie r interessante H i n w e i s e geben. 

Es ist a l l e r d i n g s schwierig zu e rk l ä ren , w a r u m offenbar nur w ä h r e n d der Els ter-Eiszei t 
de ra r t ig tiefe R i n n e n ents tanden. Dies könnte m i t der A r t der Gletscherbewegung ( L o u i s 
1 9 5 2 ; PILLE WITZER 1 9 6 9 ) oder auch mit der e ls terzei t l ichen Eisbewegungsr ichtung z u s a m 
menhängen ( in Niedersachsen N — S ) . Mögl ich s ind auch kl imat ische Ursachen; v ie l l e ich t 
w a r der Schmelzwasse ran fa l l w ä h r e n d der Els ter besonders hoch — ein Gedanke , den 
w o h l zuerst EISSMANN geäußer t ha t . Das von EISSMANN ( 1 9 6 7 , 1 9 7 5 ) gegebene M o d e l l 
der „g laz ihydromechanischen S t r u k t u r e n " ist auch für die niedersächsischen Verhä l tn i s se 
gu t anwendba r . M i t den von VON BÜLOW ( 1 9 6 7 ) au s Mecklenburg beschriebenen R i n n e n 
und deren D e u t u n g durch s u b g l a z i ä r e Erosion besteht ebenfalls we i tgehende Übere ins t im
mung. 

Ohne d a m i t v e r a l l g e m e i n e r n zu wol len , s tel l t sich d ie Frage, ob ein Tei l der mi t mäch 
t igem Lauenburge r Ton gefül l ten Depressionen in den N iede r l anden (ZONNEVELD 1 9 5 8 ; 
TER W E E 1 9 5 2 ; D E J O N G 1 9 6 5 ) nicht ebenfalls durch subg laz ia le Erosion gebildet w u r d e . 
Bisher sind jedoch in den N i e d e r l a n d e n wie auch in Niedersachsen west l ich der Ems k e i n e 
E ls te r -Grundmoränen , sondern n u r elsterzei t l iche Schmelzwassersed imente bekannt . 

5 . Bemerkungen zur Karte der Quartärbasis 

Die v o r l i e g e n d e „Kar te der Quar t ä rbas i s von M i t t e l - und Nordos t -Niedersachsen" 
w u r d e , t e i lweise v o n Arbe i t ska r t en 1 : 2 5 0 0 0 ausgehend , im M a ß s t a b 1 : 2 0 0 0 0 0 e r a r b e i 
tet. S ie konnte aus drucktechnischen und f inanz ie l len Gründen le ider nur in s tark v e r k l e i 
ner tem M a ß s t a b veröffentlicht w e r d e n . Dies ist u m so bedauerl icher , a ls inzwischen für 
Sch leswig-Hols te in eine von HINSCH ( 1 9 7 7 ) veröffentl ichte f a rb ige Kar t e im M a ß s t a b 
1 : 2 5 0 0 0 0 v o r l i e g t und ein d i r e k t e r Anschluß wünschenswer t gewesen w ä r e . Der K a r t e n 
ausschnitt w u r d e so gewäh l t , u m einerseits das durch die Bohrungen der wasserwir tschaf t 
lichen R a h m e n p l a n u n g bis je tz t besonders gut e r k u n d e t e Un te re lbe -Unte rwese r -Geb ie t 
e inzubeziehen, andererse i t s aber auch den Ansch luß an den R a n d des niedersächsischen 
Berglandes mi t d e m Aust r i t t der Flüsse zu erreichen, um mögliche Beziehungen derse lben 
zu den Rinnen zu untersuchen. 

Insgesamt s ind für die K a r t e einige 1 0 0 0 0 Bohrprofi le durchgesehen w o r d e n . D i e 
Q u a l i t ä t der Bohrprof i le schwankt jedoch sehr. So erreichen manche neuere Beschreibungen 
häufig nicht d ie Q u a l i t ä t ä l t e re r Aufnahmen, w a s keineswegs a l l e in an dem heute a l l g e 
mein ve rwende ten Druckspülbohrver fahren l ieg t . Auch Bohrlochmessungen können gu te 
petrographische u n d genetische A n g a b e n nicht erse tzen. Besonders schwier ig ist es, p l e i s to 
z ä n e von da run t e r l i egenden t e r t i ä r en Sanden zu t rennen (VON B Ü L O W 1 9 6 7 : 4 0 6 ) . E r d ö l 
bohrungen, bei denen in der R e g e l wen ig W e r t auf d i e Beschreibung des Qua r t ä r s ge leg t 
w i r d , sind dennoch besonders im S, w o p le i s tozäne Sedimente u n m i t t e l b a r auf a l t t e r t i ä r e n 
oder noch ä l t e ren l iegen, häufig eine wicht ige H i l f e . Obwohl e inige der darges te l l ten Boh
rungen die Q u a r t ä r b a s i s nicht erreicht haben, w a r e n sie t ro tzdem wich t ig für die E r m i t t 
lung der Mindes t teufen von R i n n e n . 
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A u s w e r t b a r für die Kons t ruk t ion der Q u a r t ä r b a s i s erschienen rund 15 000 Bohrprofi le . 
V o n diesen ist w i e d e r nur ein ger ingere r Tei l in d ie K a r t e übernommen worden , d a sich 
die Bohrungen s te l lenweise zu sehr häufen. In dem bearbei teten Bereich ist der Kenn tn i s 
s t a n d jedoch nicht einheitl ich. D ie Zah l der a u s w e r t b a r e n Bohrungen schwankt zwischen 
20 u n d über 2 0 0 p ro Bla t t der T K 2 5 . So ist auf manchen Blä t te rn e ine Kons t ruk t ion der 
Q u a r t ä r b a s i s i m 10-m-Abs tand möglich, w o v o n bei der Genera l i s ie rung auf 1 : 200 0 0 0 
schon v ie le De ta i l s ver loren g ingen . Besonders in Gebieten, die nur durch re la t iv w e n i g e 
Bohrungen erschlossen sind, w a r d ie Geoe lek t r ik z . T. sehr hilfreich. Dagegen sind z . B . 
i m Küstenbereich, w o Grundwasse r oberflächennah ve r sa l z t ist — u n d d a h e r von der Geo
e l e k t r i k ke ine brauchbaren Ergebnisse zu e r w a r t e n s ind — , bei e inem Bohrungsabs tand 
v o n einigen k m z. T. bei der R i n n e n k o n s t r u k t i o n mehre re V a r i a n t e n denkba r . Bei jeder 
Da r s t e l l ung sind aber solche Unsicherhei ten in K a u f zu nehmen; schließlich ist die K a r t e 
auch a ls Arbe i t ska r t e gedacht, u m die e inzelnen S t r u k t u r e n zu ve r fo lgen und mit H i l f e 
neuere r Bohrungen ein verbessertes B i ld geben zu können . Eine d e t a i l l i e r t e Beschreibung 
de r e inze lnen R i n n e n setzt we i t e re Bohrungen v o r a u s , desgl. we i t e re l i thologische U n t e r 
suchungen. 

Auch eine morphogenetische Differenzierung der Quar tä rbas i s , w i e sie WORTMANN 
( 1 9 6 8 ) im Wiehengeb i rg svo r l and ge lang , er forder t ein erheblich dichteres N e t z an l i t ho -
logisch bearbei te ten Bohrungen. 
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