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Ist der Oberharz im Pleistozän vergletschert gewesen? 
V o n K L A U S D U P H O R N , H a n n o v e r 

Mit 4 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Einige Ergebnisse zur Frage der pleistozänen Harzvergletsche-
rungen werden mitgeteilt. Diese Ergebnisse, die bei einer geologischen Kartierung des oberen Oder
tales gewonnen wurden, erbringen den Nachweis, daß dieses Gebiet im Pleistozän vergletschert 
war. 

Die Geländeuntersuchungen im Odertal konzentrierten sich auf vier Endmoränenbögen und die 
mit ihnen verknüpften Ablagerungen, die in folgende geologisch-geomorphologische Einheiten 
untergliedert werden können: 1) Sander-Vorfeld, 2) Endmoränenlandschaft mit Blockwällen, 
Schmelzwasserrinnen und Toteislöchern, 3) Seitenmoränenlandschaft mit Kamesterrassen, Schmelz
wasserrinnen, Toteislöchern, paraglazialen Teilfeldern und erratischen Geschieben, 4) Gletscher
zungenbecken mit bis zu 23 m mächtigen, glazilimnischen Sedimenten. 

S u m m a r y . Thip paper deals with results concerning the problem of Pleistocene glaciation 
in the Harz Mountains. These results obtained by geological mapping in the upper Oder Valley 
proove the existence of a local glacier in the Pleistocene. 

Primarily the field work in the Oder Valley was concentrate to four end moraine lobes and 
to the deposits connected with them. This area can be subdivided into the following geological/ 
morphological units: 1) Proglacial outwash plain, 2) end moraine landscape with boulder walls, 
channels of meltwater and dead ice kettles, 3) lateral moraine landscape with kames, channels of 
meltwater, dead ice kettles, paraglacial fields and erratic boulders, 4) basin of glacier tongue 
filled with glaciolimnic deposits up till 23 m thick. 

E i n l e i t u n g 

„Steine sind stumme Lehrer. Sie machen den Beobachter stumm und das Beste, was man von 
ihnen lernt, ist, nichts mitzuteilen" ( J . W. v. Goethe). 

Offenbar g ib t es auf der E r d e nicht mehr genug Steine, denn die F l u t der geowissen-
schaftlichen Pub l ika t ionen steigt i m m e r höher ; sie kann heute, da m i t einem jähr l ichen 
Auss toß von c a . 4 0 0 0 0 Veröffent l ichungen gerechnet wird, selbst von den kühns ten 
Wel lenre i te rn nicht mehr überbl ickt werden. D a s gi l t sogar schon für die Spezia lbereiche 
kle inerer Dimens ionen , z. B . auch für die jüngste und mi t A b s t a n d kürzeste F o r m a t i o n 
der Erdgeschichte, das Q u a r t ä r . 

W e n n ich h i e rmi t t ro tzdem zur F e d e r greife und der Vie lzah l der (von anderen A u t o 
ren) schon geschriebenen quartärgeologischen Pub l ika t ionen noch eine wei tere hinzufüge, 
so geschieht das, um dem J u b i l a r , dem diese Festschrift gewidmet ist und mi t dem ich seit 
mehreren J a h r e n in der Redak t ionskommiss ion für die In t e rna t iona le Q u a r t ä r k a r t e v o n 
E u r o p a zusammenarbei te , a u f diesem Wege für die vielen Anregungen , die ich dabei v o n 
ihm empfangen habe , meinen D a n k abzustat ten. D a s glaube ich a m besten tun zu können , 
indem ich sein persönliches J u b i l ä u m m i t einem quartärgeologischen verbinde , dem auch er 
sich verbunden fühlen wird . 

Dieses zwe i t e Jub i l äum betr i ff t die Erforschung der quar tären Geschichte des H a r z e s . 
E s sind nämlich heuer genau hunde r t J a h r e her , seit die Diskuss ion über die p le i s tozäne 
Eigenvergle tscherung dieses Geb i rges eröffnet wurde . T r o t z der Ze i t spanne von e inem 
vol len J a h r h u n d e r t ist diese Diskuss ion bis zu r Gegenwar t in G a n g geblieben. S e i t 
K . H . Z I M M E R M A N N ( 1 8 6 8 ) ers tmals „ ü b e r G l e t s c h e r s p u r e n i m H a r z " b e 
richtete, stehen sich noch immer Argumente und Gegenargumente für bzw. wider die 
ple is tozäne Eigenvergle tscherung des Harzes gegenüber und noch i m m e r reicht die S p a n n e 
der Meinungen v o n umfangreichen P la t eau - und Talvergle tscherungen bis zur gänzl ichen 
Ablehnung selbst v o n schwachen und lokal begrenz ten Eisbewegungen. 
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E s ist hier nicht der P l a t z , um einen ausführlichen A b r i ß über die Erforschung der 
quar tären Deckschichten des H a r z e s zu geben. E s sei jedoch in dem hier gesteckten R a h 
men erwähnt , d a ß sich auch P . W O L D S T E D T ( 1 9 3 5 ) , wie die meis ten Geologen, die dem 
Prob lem der p le is tozänen Eigenvergletscherung des Harzes nachgingen, auf die Se i te der 
Glazia l is ten gestel l t hat , d a ß abe r dennoch in den letzten J a h r e n die vornehmlich v o n 
Geographen geäußer ten , an t ig laz ia len Argumen te die O b e r h a n d gewannen. S o hä l t 
H . L E M B K E ( 1 9 6 1 ) die zu le tz t v o n H . P O S E R & J . H Ö V E R M A N N ( 1 9 5 1 ) als weichseleiszeit

liche Moränen gedeuteten, ungeschichteten Talschut tmassen im W e s t h a r z für Sol i f lukt ions-
schutt und Wildbachschot ter , die ta labwär t s in die O b e r e Nieder te r rasse übergehen. Auch 
für den nördl ichen und östl ichen Te i l des Brockenmass ivs wi rd eine Vergletscherung a b 
gelehnt ( E . M Ü C K E , 1 9 6 4 ; G . R E I C H E L T , 1 9 6 4 ) . D i e ant ig lazia len Deutungen, die m i t den 
paläokl imat ischen E r w ä g u n g e n v o n J . B Ü D E L ( 1 9 6 0 ) über den K l i m a g a n g der Weichse l -
Ka l t ze i t , wonach die kl imat ische Schneegrenze im H a r z w ä h r e n d des Hochglaz ia l s in 
ca . 1 0 0 0 m H ö h e ü . N . N . gelegen haben soll, gut übereinst immen, haben t ro tz der E r 
gebnisse von H . P O S E R sc J . H Ö V E R M A N N ( 1 9 5 1 ) , nach denen die A n n a h m e einer t i e f in 
die T ä l e r des Wes tha rzes hinabreichenden, weichseleiszeitlichen Vergletscherung gut b e 
gründet zu sein schien, auch in das neueste Lehrbuch über die Geolog ie des H a r z e s 
( G . M Ö B U S , 1 9 6 6 ) E ingang gefunden. 

D e n o. g. D i s k r e p a n z e n l iegen zwei Hauptursachen zugrunde: 

I . beruht ke ine der vielen In te rp re ta t ionen a u f einer gezielt angesetzten, qua r t ä rgeo lo 
gischen Spez ia lka r t i e rung und 

2 . sind die meis ten Autoren v o n einer falschen Grundauffassung, nämlich v o m D e n k 
model l eines a lpinen Formenschatzes , ausgegangen. 

I m folgenden werden die ersten Ergebnisse e iner quartärgeologischen Spez ia lkar t i e rung 
im Maßs t ab 1 : 5 0 0 0 mi tgete i l t . D i e Kar t i e rung w u r d e im oberen O d e r t a l durchgeführt, in 
einem Talabschni t t , der schon seit langem im Mi t t e lpunk t der Diskussionen über das 
Prob lem der p le is tozänen Eigenvergletscherung des Harzes steht. Wei t e re Untersuchun
gen, auch in den benachbar ten T ä l e r n , sind im G a n g e . Nach Absch luß der Untersuchung 
ist eine ausführliche Beschreibung der glaziären Ablagerungen und Formen im O b e r h a r z 
vorgesehen. 

Wenn nach a l l den widersprüchlichen Auffassungen, die im V e r l a u f e eines J a h r h u n 
derts von vielen Autoren geäußer t worden w a r e n , überhaupt noch Hoffnung bes tand , 
definitive Beweise für oder gegen die ple is tozäne Eigenvergletscherung des Gebi rges zu 
finden, dann m u ß t e n die Untersuchungen im O d e r t a l angesetzt werden . In tens ive geo-
logisch-geomorphologische K l e i n a r b e i t an dieser höffigsten S te l l e muß te zunächst v o r 
extensiverer Überschau den V o r r a n g erhalten. 

M o r p h o l o g i s c h - g e o l o g i s c h e Ü b e r s i c h t 

D a s O d e r t a l ist das größ te T a l der Südabdachung des H a r z e s . D a s bis zum S t a u d a m m 
des Oderteiches ( c a . 7 2 0 m ü . N . N . ) sehr steil u n d t i e f eingeschnit tene T a l geht dor t t a l 
aufwärts in e in wei tspanniges , sanftgeböschtes, muldenförmiges H o c h t a l über, das eine 
Fläche von über 1 2 k m 2 e i nn immt und dessen U m r a n d u n g im Os t en mi t dem Ach te rmann 
und im Westen m i t dem Bruchberg au f H ö h e n v o n über 9 0 0 m ü. N . N . ansteigt. 

Dieses s ta rk v e r m o o r t e H o c h t a l , das bei e iner entsprechenden Depress ion der k l i m a 
tischen Schneegrenze auf G r u n d seiner orographischen Ges ta l tung für eine F i r n a k k u m u 
la t ion geradezu prädest in ier t ist, l iegt überwiegend im Brockengran i t . Neben dem n o r 
malen K e r n g r a n i t kommen h ie r auch Var i e t ä t en der R a n d - und Dachfazies v o r . 1 ) I m 

i ) Die Kenntnis der Varietäten des Brockengranits und ihrer Verbreitung ist m. E . für die 
Beurteilung der umstrittenen Frage der erratischen Geschiebe im Oberharz unerläßlich. 
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Abb. 1. Die geologischen Einheiten des Westharzes (zusammengestellt nach der Geologischen 
Übersichtskarte von Nordwestdeutschland 1 : 300 000) . 

N W grenzt der G r a n i t an die vorherrschend quarzit ischen, oberdevonischen bis u n t e r k a r -
bonischen Acker-Bruchberg-Schichten . V o m H a h n e n k l e e t a l abwär t s streichen am öst l ichen 
T a l h a n g hauptsächlich Tonschiefer - , Grauwacken- und Ka lks i l ika thorn fe l se des U n t e r 
karbons und D e v o n s aus, w ä h r e n d a m westlichen T a l h a n g bis zur E inmüdung des K e l l 
wassers noch G r a n i t e vorherrschen ( A b b . 1 u. 2 ) . 

K a r t i e r k o n z e p t i o n 

D i e Ta l soh l e des oberen O d e r t a l e s wi rd von blockreichen Schuttmassen e ingenommen. 
Zwischen dem R e h b e r g im Wes ten und dem H a h n e n k l e e im Osten verfül len diese Schu t t 
massen das T a l in einer Mäch t igke i t bis 30 m so mi t grobem B l o c k w e r k , daß der F l u ß sich 
nur in einer engen K e r b e h indurchwinden kann . H i e r befindet sich die einzigste S te l l e im 
H a r z , an der die Talschut tmassen in morphologisch markan t e B l o c k w ä l l e und z. T . abf luß
lose H o h l f o r m e n von rinnen- und kessei förmiger Ges t a l t gegliedert s ind. 

D i e Haup tmasse der hier beschriebenen Schuttmassen im O d e r t a l , c a . 4 km nordöst l ich 
v o n S t . Andreasberg , zwischen 5 3 0 und 5 8 0 m Ü . N . N . , ist zwei fe l los in t a l abwär t i ge r 
Richtung und nicht durch seitliche Mate r i a l zu fuhr v o n den T a l h ä n g e n her an t ranspor t i e r t 
worden . D i e Schu t tkomponen ten bestehen z. T . aus Gesteinen, die, w ie z. B . der A c k e r -
Bruchberg -Quarz i t , nur im obers ten Einzugsgebie t des Flusses anstehen (Abb . 1 ) . F ü r die 
l i thogenetische Deu tung verbl ieb nu r eine A l t e r n a t i v e : Moränen o d e r t a l abwär t s geflos
sene, per ig laz iä re Sol i f lukt ionss t röme und Wildbachschot ter . D i e jüngsten E x p o n e n t e n der 
beiden Rich tungen wurden berei ts genannt . 

Gesetzt den F a l l , die vier m a r k a n t e n B l o c k w ä l l e , die — lobenförmig t a l abwär t s we i 
send — das O d e r t a l queren und stellenweise sowohl ta lauf- als auch t a l abwär t s ihre U m 
gebung deutlich um mehrere M e t e r überragen ( A b b . 2 ) , sind E n d m o r ä n e n eines T a l g l e t 
schers, dann l iegt es nahe anzunehmen, daß die bis 30 m über die Ta l soh le reichenden 
W ä l l e das T a l in der nachfolgenden Abschmelzper iode zei tweil ig p lombie r ten . Mögl i che r 
weise wurde w ä h r e n d dieser Ze i t dahinter sogar ein Stausee abgedämmt , in den die 
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Schmelzwässer des abtauenden Gletschers Sedimente e inschwemmten. Al le in der N a c h 
weis solch einer Verknüpfung der problemat ischen Schuttmassen m i t glazi l imnischen S t a u 
beckensedimenten würde genügen, um eine Deu tung als Wildbachschot ter oder Sol i f luk-
tionsschutt auszuschließen. A u f G r u n d dieser Über legungen ga l t dem Ta labschn i t t un
mi t t e lba r h in ter den B lockwäl l en , der v o n den bisherigen B e a r b e i t e r n mit Ausnahme von 
A . B O D E ( 1 9 0 8 ) gänzlich vernachlässigt worden war , besondere Aufmerksamke i t . 

Be i g laz iä re r A k k u m u l a t i o n der B l o c k w ä l l e im Zuge k le ine re r Gle tscheroszi l la t ionen 
bei im großen und ganzen s ta t ionärer L a g e der Gletscherzunge sollten sowohl in den 
H o h l f o r m e n zwischen den W ä l l e n ( A b b . 2 ) als auch im V o r f e l d R e s t e v o n glazi l imnischen 
bis glazif luviat i len Sedimenten zu finden sein. Nament l i ch in den zahlreichen abflußlosen 
Senken dürften dann mächtigere Sediment fü l lungen vermute t werden . 

D i e oben geschilderten Aspekte z w a n g e n zu Aufschürfungen und Pe i l s t angenboh
rungen. D a b e i wurde die theoretische K o n z e p t i o n bestät igt . U m noch tiefer in die hinter , 
zwischen und vor den B lockwä l l en gefundenen Sedimente e indr ingen zu können , wurde 
nun ein Dr i l l boh rge rä t zuh i l fegenommen. D i e Kar t i e rung s tü tz t sich wesentlich a u f ein 
dichtes N e t z von Pei l s tangen- und Dr i l l boh rungen . Al le in mi t dem Dr i l l boh rge rä t , das 
auf e inem U n i m o g mont ie r t ist und m i t einer rot ierenden Schnecke v o n 8 cm Durchmesser 
arbei tet , wurden im hier beschriebenen Kar t i e rgeb ie t über 8 0 Bohrungen bis zu einer 
Teufe v o n 15 m niedergebracht . 

D e m einen oder anderen Leser , der m i t der quar tären M a t e r i e im H a r z weniger ve r 
t rau t ist, m a g der auf k le iner Fläche be t r iebene technische A u f w a n d ziemlich g r o ß v o r 
kommen . Tatsächlich k a n n der K a r t i e r e r sich solch einen A u f w a n d nur in Ausnahmefä l l en 
leisten. S o ein Ausnahmefa l l lag hier v o r . E s kann nicht genug b e t o n t werden, d a ß G r u n d 
lagenforschung im engsten S inne des W o r t e s betr ieben werden muß te , weil die Diskuss ion 
über das P r o b l e m der p le is tozänen Eigenvergle tscherung des H a r z e s nach e inem j a h r 
hunder t langen W i r r w a r r v o n Meinungen so festgefahren wa r , d a ß bei dieser gegebenen 
S i tua t ion neue Ergebnisse wirk l ich h ieb - und stichfest sein mußten , um einerseits der zu 
e rwar tenden K r i t i k s tandhal ten und anderersei ts für die we i te re Erforschung der quar
tären Deckschichten in diesem Geb i rge neue Impulse auslösen zu können . 

K a r t i e r e r g e b n i s s e 

D e r Moränencha rak t e r der o. g. und in der A b b . 2 dargestel l ten Schut tmassen im 
O d e r t a l k o n n t e durch eine quar tärgeologische Spez ia lka r t i e rung im M a ß s t a b 1 : 5 0 0 0 unter 
besonderer Berücksichtigung der geomorphologischen Fo rmen und des paläozoischen U n 
tergrundes (Neukar t i e rung der G r a n i t v a r i e t ä t e n und der G r e n z e G r a n i t / H o r n f e l s im 
obersten Ta labschni t t ) nachgewiesen werden . D i e Ergebnisse der geologischen K a r t i e r u n g 
und der geomorphologischen F o r m e n a n a l y s e s t immten dabei an vie len S te l len geradezu 
lehrbuchhaft überein. 

Es gibt im Oder ta l mehrere Moränens ta f fe ln . I m folgenden werden nur die geologisch-
morphogenet ischen Einhei ten der markan tes t en Moränenstaffe l un te rha lb der H a h n e n k l e e -
kl ippen beschrieben. Diese Moränens ta f fe l gl iedert sich in vier solcher E inhe i t en : 

1. S a n d e r - V o r f e l d , 

2 . Endmoränenlandschaf t mi t B lockwä l l en , Schmelzwasserr innen und Tote is löchern , 

3. Sei tenmoränenlandschaf t mi t Schmelzwasserr innen, Kames-Ter ra s sen , pa rag laz ia len 
Te i l f e lde rn und erratischen Geschieben, 

4 . Gletscherzungenbecken mi t glazi l imnischen Staubeckensedimenten. 

1. D a s S a n d e r - V o r f e l d : D e r äußers ten Moränens tufe ist eine sanft und gle ichmäßige 
t a l abwär t s geneigte ( 3 — 5 ° ) , nur m ä ß i g reliefierte Schwemmfläche vorge lager t . Diese 
Fläche erstreckt sich v o m H a n g f u ß des H a h n e n k l e e über die ganze Ta l soh le bis zu r O d e r . 
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Abb. 2. Geologisch-geomorphologische Spezialkarte 1 : 5000 des oberen Odertales zwischen dem 
Hahnenklee und dem Rehberg nordöstlich von St. Andreasberg. 

Legende zu Abb. 2 : 1 = Grauwacken- und Tonschieferhornfels, Unterkarbon, 2 = porphyr
artiger Granit, Oberkarbon, 3 = glazifluviatile Kiese, Weichselkaltzeit, 4 = Moräne, Weichsel
kaltzeit, 5 = Glazilimnische Ablagerungen, meist Staubeckenschluff, Weichselkaltzeit, 6 = peri-
glaziär-fluviatile, blockreiche Kiese der Unteren Niederterrasse, Weichselkaltzeit, 7 = periglaziär-
fluviatil überprägte Moräne, Weichselkaltzeit, 8 = Hangsolifluktionsschutt, Weichselkaltzeit, 
9 = Schuttschwemmfächer, Weichselkaltzeit bis Holozän, 10 = Holozäner Hangschutt aus unter-
karbonischen Grauwacken- und Tonschieferhornfelsen, 11 = Holozäner Hangschutt aus devo
nischen Kalksilikat- und Tonschieferhornfelsen, 12 = Endmoränen, 13 = erratische Geschiebe. 

14 = Toteislöcher, 15 = Kamesterrassen, 16 = 40-m-Terrasse. 
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T a l a b w ä r t s läuft sie unmi t te lbar südlich der B l a t t g r e n z e ( A b b . 2 ) h in t e r der nächstäl teren 
Moränenstaf fe l aus. 

D i e Sanderf läche wi rd von fließgeschichteten, sandigen Grobk iesen e ingenommen. D i e 
M a t r i x wi rd in R ich tung zum H a h n e n k l e e hin immer schluffiger. D e r Gerö l lbes t and ist 
derselbe wie im Blockschut t der E n d m o r ä n e n : überwiegend G r a n i t e und Hornfe l se , da
neben Acker -Bruchberg -Quarz i t sowie etwas Kieselschiefer und G a n g q u a r z . D i e Mäch t ig 
ke i t der Sanderk iese ist ziemlich ger ing; durchschnittlich bet rägt sie 1 ,5—2 m. 

A n der E i n m ü n d u n g des Diet r ichsta les werden die Schmelzwasserkiese von schluffigem 
Hornfe l ssp l i t über lager t , der einen morphologisch sehr deutlich ausgeprägten S c h w e m m 
fächer aufbaut . D i e Mächt igke i t des Schuttschwemmfächers, dessen Hangendpos i t i on ge
genüber den Sandersedimenten durch die Dr i l l boh rungen belegt ist, be t r äg t ca . 4 m. 

A n der O d e r w i r d die Sanderf läche e twa 2 m t i e f von der Nieder te r rasse unterschnit
ten. A n der Terrassenstufe k o m m t unter den Schmelzwasserkiesen schluffig-sandiger, 
grobblockiger Moränenschut t zu tage , der die h ier beschriebenen Blockschut twäl le mi t den 
we i t e r t a l abwär t s l iegenden Moränens taf fe ln ve rb inde t . 

D i e E n d m o r ä n e si tzt der Sande rwurze l mi t m a r k a n t e r Stei ls tufe auf . D a ß die g laz i -
fluviati len Ablagerungen sich unter die E n d m o r ä n e einschieben, geht aus Einschlüssen v o n 
Sandschol len, die im gefrorenen Zus tand in die M o r ä n e eingearbei te t wurden, he rvo r . 
D i e sub- b z w . i n t r amoräna le Ausdehnung dieser glazif luviat i len Ablagerungen scheint 
jedoch beschränkt zu sein. 

2. D i e Endmoränenlandschaf t ist morphologisch und geologisch s t a rk gegliedert . Zu 
nächst fäl l t die morphologische Gl iederung in V o l l - und H o h l f o r m e n ins Auge. A m auf
fäl l igsten sind die berei ts genannten B lockwä l l e . 

H . L E M B K E ( 1 9 6 1 ) leugnet das Vorhandense in der Blockwäl le und gliedert den Schut t 
in drei t a l abwär t s fa l lende S tufen , die er als Solif luktionsstufen deutet . H . P O S E R & 
J . H Ö V E R M A N N ( 1 9 5 1 ) weisen jedoch da rau f hin, d a ß eine derar t ige Deu tung als Sol i f luk-
t ionsform voraussetz t , daß A n a l o g a dazu unter den Formen der rezenten Sol i f lukt ion 
nachweisbar sind. D i e s ist aber in der hier vor l iegenden G r ö ß e n o r d n u n g nicht der F a l l . 
Auch die neueste, sehr umfangreiche Li te ra tur über rezente Solif luktionserscheinungen im 
subpolaren Kl imabere ich bietet ke ine analogen Beisp ie le . 

A u f der topographischen S p e z i a l k a r t e 1 : 5 0 0 0 , die im Auf t rage der König l ich P r e u ß i 
schen geologischen Landesans ta l t ( A . B O D E , 1 9 0 8 ) angefer t ig t worden w a r und die meiner 
K a r t i e r u n g als G r u n d l a g e diente, t r i t t der W a l l c h a r a k t e r t ro tz der eros iven Zerschneidung 
der E n d m o r ä n c n b ö g e n deutlich h e r v o r ( A b b . 2 ) . N u r der unterste M o r ä n e n b o g e n b i lde t 
eine S tufe . D i e drei anderen B ö g e n , namentl ich der zwei te , die — v o n Eros ionsr innen 
durchbrochen — das T a l in seiner ganzen Bre i t e queren, überragen ihre Umgebung sowohl 
ta lauf - als auch t a l a b w ä r t s um mehre re Me te r . 

Ste l lenweise scheinen die B l ö c k e , die vorherrschend aus kantengerundeten G r a n i t e n 
bestehen, wie v o n der Faust eines Riesen aufe inandergetürmt zu sein. Blöcke v o n 4 m 
L ä n g e und 2,5 m B r e i t e sind hier ke ine Sel tenhei t . D e r größte G r a n i t b l o c k ist 4 ,8 m lang 
und 2 ,7 m brei t . 

E inen guten E i n b l i c k in das Gefüge der M o r ä n e bietet der Einschni t t des N e u m e i e r 
weges, der dort, w o der zwei te B l o c k w a l l an die Oder t a l s t r aße s tößt , von dieser S t r a ß e 
abzweig t und fo r t an die O d e r en t lang des westl ichen Ufers f lußaufwärts beglei tet . D iese r 
Einschni t t ist so t ief , d a ß darin die G r u n d m o r ä n e zu tagekommt . 

D i e G r u n d m o r ä n e besteht aus einer ungeschichteten, graubraunen, schluffig-sandigen 
Grundmasse mi t Geschieben bis zu 1,5 m Länge . D i e Sandf rak t ion en thä l t hauptsächlich 
Gran i tg rus , Fe ldspä te und Q u a r z . D i e Haup tmasse der Geschiebe, v o n denen viele s te i l 
gestell t a u f schmaler K a n t e stehen, bes teht aus fein- bis mi t te lkörn igen sowie aus p o r p h y r i 
schen Dachgran i ten . Daneben k o m m e n reichlich eckige bis kantengerundete Bruchstücke 
v o n Tonschiefer- und Grauwackenhornfe l sen sowie glattgeschliffene Geschiebe von Acker-
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Bruchberg -Quarz i t en vor . Se l t ener sind Geschiebe v o n g robkörn igem Kerngran i t und v o n 
mikropegmat i t i schem R a n d g r a n i t aus dem obersten Ta labschni t t . Kieselschiefer sind sehr 
selten. 

Schon E . K A Y S E R ( 1 8 9 2 ) h a t in der O d e r t a l m o r ä n e gekr i tz te Hornfelsgeschiebe ge
funden und als Bewei s für den glaziären C h a r a k t e r der Schut tmasse angeführt . Solche 
Schrammen, die es vere inzel t gibt , sind jedoch mehrdeut ig. W e i t mehr als sie weisen 
typische Facet tengeschiebe v o n Acker -Bruchberg -Quarz i t au f e inen Fern t ranspor t durch 
Gletschereis h in . 

Zwischen den Moränenbögen liegen H o h l f o r m e n , die z. T . abf lußlos sind, von r innen-
und kessei förmiger Ges ta l t . D i e R i n n e n sind m i t Schmelzwasserablagerungen — Kies , 
S a n d und Schluff — angefüll t . A u f der K a r t e ( A b b . 2 ) ist nur die H a u p t r i n n e dargestel l t , 
die an der N a h t zwischen dem hintersten M o r ä n e n b ö g e n und der am östlichen T a l h a n g 
gelegenen Se i t enmoräne anse tz t und sich über eine R e i h e von Tote is löchern h inweg längs 
durch die gesamte Moränens ta f fe l erstreckt. 

D i e zahlreichen Tote is löcher in der Moränenlandschaf t haben schon frühzeit ig Auf
merksamke i t erregt . H . B O D E ( 1 9 0 8 ) deutet sie a ls Ausko lkungen von Schmelzwasser
bächen. Als erste äußern H . P O S E R & J . H Ö V E R M A N N ( 1 9 5 1 ) den Verdacht , d a ß „ d e n 
g e s c h l o s s e n e n H o h l f o r m e n m ö g l i c h e r w e i s e d e r C h a r a k t e r v o n 
T o t e i s l ö c h e r n z u g e s c h r i e b e n w e r d e n k ö n n t e " ( S . 8 6 ) . H . L E M B K E 
( 1 9 6 1 ) t rägt z w a r die größten dieser H o h l f o r m e n in eine K a r t e e in ( S . 4 5 0 ) , n i m m t aber 
nicht zu deren Ents tehung Ste l lung . 

D a ß es sich tatsächlich um Tote is löcher handel t , geht aus der L a g e , der F o r m und der 
Sedimentfül lung hervor . Z w a r sind, wie aus A b b . 2 ersichtlich ist, die Einsenkungen auch 
Le i tbahnen für die abfl ießenden Schmelzwässer und — wie im folgenden noch erör te r t 
w i rd — für überlaufendes Wasse r aus dem h in te r der Moränens ta f fe l abgedämmten S t a u 
see gewesen; sie liegen jedoch nicht nur unmi t t e lba r v o r den M o r ä n e n w ä l l e n , w o sie durch 
herabfa l lende Sturzbäche ausgekolk t sein könnten , sondern auch dazwischen und dahin
ter, w o solch eine Auskolkung nicht möglich ist. 

Auch die F o r m spricht gegen fluviatile bzw. glazif luviat i le E r o s i o n als Haup tagens . D i e 
größte abflußlose H o h l f o r m ist ca . 1 5 0 m lang und 2 0 — 4 0 m bre i t . Sie liegt h in te r der 
untersten Moränens tu fe . Ih re t iefste Ste l le , die fast immer Wasser enthäl t , liegt unter dem 
N i v e a u der K r e u z u n g zwischen der die E insenkung querenden Schneise und dem in 
Längsr ichtung des Ta les ver laufenden W a l d w e g e . D a s N i v e a u des Ausflusses liegt immer 
noch ca . 3 m über dem der ziemlich ebenen Oberf läche im Innern der Einsenkung. 

Diese Einsenkung, deren B o d e n zuerst mi t der Pei ls tange und dann mit dem D r i l l 
bohrgerä t abgebohr t wurde, ist in sich nochmals in zwei Ver t ie fungen untergl iedert . S o 
woh l die W a n d u n g e n der G r o ß f o r m als auch der flache Rücken zwischen den Ver t i e fun
gen innerha lb derselben bestehen aus grobblockigem Moränenschut t . In den Ver t ie fungen 
liegt ge lbbrauner Schluff, der bis 6 m mächtig w i rd . D e r Schluff ist sehr rein. N u r die 
basalen Po r t i onen enthal ten gelegentlich gröbere K o m p o n e n t e n bis hin zu größeren 
Geschieben. 

D i e hier beschriebene, abflußlose H o h l f o r m steht über die o. g. Haup t r inne , in die 
wei tere solcher H o h l f o r m e n eingelassen sind, m i t dem Staubecken hinter der M o r ä n e n 
staffel in Verb indung . Dieses Staubecken wurde beim wei teren Abschmelzen des O d e r -
talgletschers von der Endmoränens ta f fe l abgedämmt . I m Zusammenhang mi t der l i tho-
genetischen Deu tung der Sed imen te in den H o h l f o r m e n der Moränenlandschaf t sei h iermi t 
vo rweggenommen , daß berei ts v o r der Anlage des heutigen Oder laufes auf der Westsei te 
des Ta les ein Ü b e r l a u f des Stausees auf der Os tse i te erfolgte, wobe i die in den Stausee 
eingeschwemmte Gletscher t rübe in die o. g. R i n n e n und austauenden Toteis löcher we i te r 
verfrachtet wurde . 
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D a ß die abflußlosen H o h l f o r m e n ta tsächl ich durch To te i s und nicht durch t iefen-
erosive A u s k o l k u n g entstanden, geht auch daraus hervor , daß die subcutanen W a n d u n g e n 
bis zu 6 0 ° geneigt sind. D a s sind Böschungswinkel , die den bei diesem Mate r i a l anzuneh
menden W i n k e l der inneren Re ibung und der K o h ä s i o n übersteigen. Solche g roßen B ö 
schungswinkel, die durch Bohrungen e rmi t t e l t wurden, weisen ebenfal ls au f e ine E n t 
stehung der abflußlosen H o h l f o r m e n durch austauendes T o t e i s bei rascher Ver fü l lung 
durch Schmelzwassersedimente hin. D i e morphologische Gl iederung einiger Tote is löcher in 
zwei bis drei k le inere Einsenkungen mi t dazwischenl iegenden Rücken läß t sich zwanglos 
durch den Z e r f a l l eines größeren Eisblockes in e inzelne Te i lb löcke erklären. 

3. D i e Seitenmoränlandschaff. ist am besten au f der Ostse i te des Tales entwickel t . 
Während a u f der Westsei te lediglich eine A n h ä u f u n g von Geschieben, die meist solif lukti l 
umgelagert s ind, au f Res te der Se i t enmoräne hindeutet , geht die Endmoränens ta f fe l auf 
der Ostsei te in einen in tak ten Se i t enmoränenkörpe r über. 

Abb. 3. Geologisches Querprofil durch das Zungenbecken des Odertalgletschers 
hinter der Moränenstaffel am Hahnenklee. 

D i e östl iche Se i t enmoräne ist glazif luviat i l überprägt . Durch Schmelzwässer , die zwi 
schen dem abtauenden Talgle tscher und dem T a l h a n g abflössen, wurde die Se i t enmoräne 
kamesart ig terrasier t , wobe i zwei Terrassenflächen, die einen H ö h e n a b s t a n d v o n 3 — 5 m 
haben, ents tanden. A u f den Terrassen l iegt ein dünner Schleier v o n glazif luviat i len K i e 
sen und S a n d e n ; an den Terrassenstufen k o m m t überal l die M o r ä n e zutage. 

Durch zahlreiche Tote is löcher und Schmelzwasser r innen e r fähr t die Se i t enmoräne eine 
weitere morphologische Be lebung . D i e t a l a b w ä r t s ver laufende Sammel r inne w i r d v o n der 
3 — 4 m t i e f unter das N i v e a u der unteren Kames te r rasse eingeschnittenen H a u p t r i n n e , 
durch welche der erste Ü b e r l a u f des von der E n d m o r ä n e abgedämmten Stausees er fo lg te , 
gekappt. 

4 0 0 m we i t e r ta laufwär ts kei l t der Se i t enmoränenkörpe r aus b z w . löst sich in eine 
lose Res ts t reu v o n erratischen Geschieben auf , die bis 5 0 m hangaufwär t s reicht. D a m i t 
ist ein A n h a l t s p u n k t für die R e k o n s t r u k t i o n der Gletschermächt igkei t in diesem T a l -
abschnitt gegeben. Als erratische Geschiebe k o m m e n all die genannten Gesteine v o r , die 
auch in der G r u n d m o r ä n e enthal ten sind, nicht nur Gran i tb löcke , die dort, w o sie auf 
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H o r n f e l s l iegen, bereits von H . P O S E R & J . H Ö V E R M A N N ( 1 9 5 1 ) als erratische Geschiebe 
gedeutet, aber v o n H . L E M B K E ( 1 9 6 1 ) aus anstehendem Gran i t , der durch H o r n f e l s - H a n g 
schutt verdeckt wi rd , abgeleitet werden . 

4 . D a s Gletscherzungenbecken h in te r der Moränens taf fe l t r i t t morphologisch durch 
e ine bis 2 0 0 m bre i te , von ho lozänen Hochflutsedimenten und per iglaziär-sol i f lukt i len bis 
-f luviati len Kiesen der weichselkal tzei t l ichen Nieder te r rasse e ingenommene Auswei tung 
der Talsohle in Erscheinung. D i e Mäch t igke i t der K i e s e be t rägt 2 — 3 m. 

D i e f luviati l überprägte T a l a u e w i r d auf beiden Sei ten von einer schmalen Terrassen
leiste begleitet , deren Oberfläche 4 — 1 0 m über dem Bachbet t l iegt. A m markantes ten ist 
die Terrass ierung au f der Westsei te des Ta les . D o r t wurde 1 9 6 5 bei der Verbre i te rung des 
Neumeierweges ein Anschnit t geschaffen, der einen Einbl ick in den geologischen Aufbau 
der Terrasse gestat tet . U n t e r Solif luktionsschutt und glazifluviati len Kiesen folgt eine 
Ser ie von Staubeckenablagerungen, die aus reinem Schluff im endmoränennahen Te i l und 
aus einer Wechsel lagerung v o n K i e s , S a n d und Schluff im Del tabere ich des Stausees 
besteht . 

D a s der Endmoränens taf fe l adäqua te Gletscherzungenbecken, das nach dem Zurück
schmelzen des Talgletschers dem v o n der E n d m o r ä n e abgedämmten Stausee P l a t z bo t , 
wurde mi t e inem dichten B o h r n e t z belegt, um Verbre i tung , Mäch t igke i t , Faz ies - und 
Lagerungsverhäl tn isse der S taubeckenablagerungen zu ermit teln. D a b e i wurde selbst noch 
un te r den Nieder terrassenkiesen bis 1 5 m mächtiger , z. T . warv iger Beckenschluff e rbohr t . 
S tückel t man die zahlreichen Bohrpro f i l e zusammen, so ergibt sich eine m a x i m a l e Schluff -
mächt igkei t v o n 2 3 m. Aus den Lagebez iehungen des Schluffes zur E n d m o r ä n e w i r d er
sichtlich, daß der Stausee fast r a n d v o l l mi t Gletscher t rübe angefüll t wa r , bevor er schließ
lich auf der Ostse i te des Ta le s den abdämmenden E n d m o r ä n e n w a l l durchbrach und sich 
über die in A b b . 2 dargestell te H a u p t r i n n e einen Aus l aß suchte. 

D a s N o r d u f e r des Stausees ist a u f der in A b b . 2 gezeigten K a r t e gerade noch e r faß t . 
D i e von dem Gletscherbach eingeschütteten, grobklast ischen Sed imen te zeigen typische 
Deltaschichtung mi t Einfa l len bis zu 3 0 ° . A n der Terrassenstufe k a n n das Auskei len b z w . 
der Übe rgang der Del tasedimente in die M o r ä n e , die hier aus dem Liegenden auftaucht 
und for tan ta laufwär ts den Te r ra s senkörpe r aufbaut , beobachtet werden . In der T a l a u e , 
die im Bereich des Stausees von e iner ziemlich ebenen, per iglaziär-f luviat i len A k k u m u 
lationsfläche gebi ldet wird, paust sich die zu tagekommende M o r ä n e in Ges ta l t von w a l l -
förmigen Blockanreicherungen und v o n unruhigem Buckel re l ie f durch. 
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Abb. 4. Geologisches Querprofil durch das Odertal oberhalb des Gletscherzungenbeckens 
an der Schneise zum Pt. 735,2. 
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D a s steile Abtauchen der Moränenoberf läche unter die Stauseeablagerungen im G l e t 
scherzungenbecken ist sowohl im Del tabere ich als auch hinter der Endmoränens ta f fe l durch 
zahlreiche Bohrungen belegt . Aus den Bohrprof i len kann im Zusammenhang mi t der K a r 
t ierung auf eine e x a r a t i v e Über t iefung des Gletscherzungenbeckens um mehrere M e t e r 
geschlossen werden. Z u r wei teren Prüfung dieser Frage sind seismische Untersuchungen 
vorgesehen. 

S c h l u ß b e m e r k u n g e n 

Vorstehend wurde nur ein Tei labschni t t , nämlich das Kerns tück des gesamten U n t e r 
suchungsgebietes, in dem es zunächst die A l t e r n a t i v f r a g e : p le is tozäne Harzverg le t scherung 
oder nicht — zu k lä ren galt , zusammenfassend beschrieben. N a c h den mitgetei l ten E r 
gebnissen steht für mich außer Zwei fe l , daß der zentra le O b e r h a r z im Ple i s tozän ve r 
gletschert war . N a c h den neuen Befunden gibt es m. E . kein „ P r o b l e m d e r p l e i 
s t o z ä n e n E i g e n v e r g l e t s c h e r u n g d e s H a r z e s " mehr . V ie lmehr haben 
sich die Prob leme a u f geologische, geomorphologische und pa läokl imat ische Spezia l f ragen , 
namentl ich auf die F ragen nach dem geologischen Al t e r , dem T y p und nach dem U m f a n g 
der Vergletscherung b z w . der Vergletscherungen, ver lager t . Abschl ießend sei ku rz a u f 
einige Ergebnisse zu diesem Fragenkre is e ingegangen: 

I m Oder ta l gibt es mehrere Moränenstaffe ln , die als Rückzugs lagen gedeutet werden . 
T a l a b w ä r t s gehen die g laziären Ablagerungen in fluviatile Ablagerungen einer Ter rasse 
über , deren sporadische Res te sich 2 — 4 m über das N i v e a u des Ta lbodens , der vo rhe r r 
schend von der Nieder te r rasse e ingenommen wi rd , erheben. Nach H . P O S E R & J . H Ö V E R 
M A N N ( 1 9 5 1 ) soll dieser Übe rgang obe rha lb des Oderhauses bei 4 3 5 m ü . N . N . l iegen; 
diese Zahl kann abe r m. E . nur als Annähe rungswer t beurtei l t werden, denn ohne t iefere 
Bohrungen l äß t sich die äußerste E i s rand lage bei der s tarken fluviati len Überprägung der 
a m weitesten t a l a b w ä r t s gelegenen Moränenres te nicht genau fixieren. 

D i e mit der M o r ä n e korrespondierende Ter rasse wurde von H . P O S E R & J . H Ö V E R 
M A N N ( 1 9 5 1 ) als O b e r e Nieder ter rasse bezeichnet und der Weichseleiszeit zugeordnet . Ich 
schließe mich dieser strat igraphischen Eins tufung aus Gründen, die in einer wei teren P u 
b l ika t ion erörter t werden sollen, an, gebe jedoch zu bedenken, d a ß diese Terrasse nicht 
m i t einer der sicher dat ier ten Terrassen des südlichen H a r z v o r l a n d e s korre l ier t werden 
kann . 

D i e Eisdicke des weichselkal tzei t l ichen Odertalgletschers , die nach der H ö h e n l a g e v o n 
paraglazia len F o r m e n und erratischen Geschieben a m H a n g des H a h n e n k l e e ca . 5 0 m 
bet rug (s. o . ) , stieg im Firnbecken au f mindestens 8 0 m an, denn v o n dort erfolgte eine 
Transf luenz über den S o n n e n b e r g - P a ß ins S iebe r t a l . Auch die nach W und N exponier ten 
T ä l e r des zentra len Oberha rzes waren in der l e tz ten Eiszei t , noch mehr jedoch in der 
Saa le-Eisze i t , vergletschert . D i e Untersuchungen hierüber sind z. Z t . noch im Gange , doch 
l ä ß t sich je tz t schon absehen, daß wi r im H a r z mi t zwei , viel leicht sogar mi t drei V e r 
eisungen rechnen müssen und daß wi r bei den wei teren Arbei ten im zent ra len Bereich v o m 
D e n k m o d e l l umfangreicher Pla teauvergle tscherungen ausgehen müssen. Es gibt mehrere 
Ind ika t ionen für die Vors te l lung, d a ß das mächtige P la teau-E i s eine ziemlich i nak t ive 
Masse war , die über längere Ze i t räume der p le is tozänen Ka l t ze i t en h inweg die Hochfläche 
zwischen Bruchberg und Brocken verhül l te , und d a ß deren Zen t rum im Oderbecken lag, 
w o es eine re l iefverhül lende Eiskuppel bi ldete , v o n der nur gelegentlich einzelne Zungen 
in die Tä l e r h inabs t ießen. 
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