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K u r z f a s s u n g : Aus dem Gebiet der weichselzeitlichen Vereisung in Polen werden allge
mein verbreitete geringmächtige periglaziale Deckschichten beschrieben. Sie zeigen in der Regel 
eine äolische Beeinflussung und unterscheiden sich dadurch vom Liegenden. Es handelt sich um 
spätglaziale Bildungen, wie sie aus dem Jungmoränengebiet der D D R seit langem bekannt sind. 
Ähnliche Substrate wurden auch im nördlichen Alpenvorland gefunden. 

[ P e r i g l a c i a l C o v e r L a y e r s o n W e i c h s e l i a n - S e d i m e n t s in P o l a n d ] 

A b s t r a c t : From the area of the Weichselian glaciation in Poland, wide-spread, thin 
periglacial cover-layers are described. They possess, as a rule, an acolian component, and can thus 
be distinguished from underlying strata. They are of Late-Glacial origin, and are similar to strata, 
which have long been known from the Weichselian area of the German Democratic Republic. 
Similar strata have also been found in the northern Alpine Foreland. 

1 . Einleitung 

Untersuchungsbefunde über spä tg laz ia le Deckschichten oder „Umlage rungszonen" a u f 
Sedimenten der le tz ten Eiszeit in Mi t t e l eu ropa sind bereits wiederhol t publiziert worden . 
V o r a l lem mit der A r b e i t von KOPP ( 1 9 6 5 ) ist e ine Diskussion der Bedeutung solcher S e 
dimente für die Bodenentwicklung a u f M o r ä n e n und anderen glazigenen Sedimenten der 
le tz ten Eiszei t eröffnet worden, die bis heute anhä l t (DIEMANN 1 9 7 7 ) . I n jüngster Ze i t 
berichten auch BLUME et al. ( 1 9 7 8 ) v o n der k ryo tu rba t en Vorprägung in Pa rab raune rde -
profilen au f Moränenp la t t en in der U m g e b u n g Ber l in s . V o n entsprechenden Erscheinungen 
in der Jungmoränenlandschaf t Schleswig-Hols te ins l iegen bisher k a u m Angaben vor (SEM
MEL 1 9 7 3 : 1 1 9 ) . 

I m nördlichen Alpenvor land sind dagegen ohne Zwei fe l entsprechende Bi ldungen wei t 
verbre i te t (SEMMEL 1 9 7 3 ) . Reisen in P o l e n boten Gelegenhei t , der F r a g e nachzugehen, ob 
a u f den dortigen Ablagerungen der Weichse l -Eisze i t ebenfalls per ig laz ia le Deckschichten 
entwickel t sind und ob diese auf den M o r ä n e n der verschiedenen S tad ien unterschiedliche 
Ausprägung zeigen. 

D i e Reiserouten wurden so gewähl t , daß jewei l s die gesamte M o r ä n e n f o l g e zwischen 
den Sude ten und der Ostsee gequert und in der R e g e l die von der S t r a ß e her zugänglichen 
Aufschlüsse untersucht werden k o n n t e n (vgl. A b b . 1 ) . Darüber h inaus sind in manchen 
Gebie ten zusätzl iche Untersuchungen in abseits der Durchgangss t raßen liegenden A u f 
schlüssen vo rgenommen worden. D a s gi l t für die U m g e b u n g von M l a w a (nördlich W a r 
schau), für das Geb i e t um Chojna ( K ö n i g s b e r g / N e u m a r k ) und Z ie lona G o r a ( G r ü n b e r g ) . 

*) Anschrift des Verfassers: Prof. Dr . A. S e m m e l , Institut für Physische Geographie der 
Universität, Senckenberganlage 36, D-6000 Frankfurt am Main. 
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Reiserouten 

Abb. 1: Übersichtsskizze der Reiserouten. 

Dabe i e rgab sich, daß au f fast allen aufgeschlossenen glazigenen Bildungen der Weich
sel-Eiszeit e ine jüngere , manchmal mehrgl iedrige Deckschicht l iegt. N u r dort, w o s ta rke 
Beackerung mi t Bodeneros ion verbunden war , feh l t eine solche L a g e . Anhand ausgewähl 
ter Beispiele werden im folgenden Aufbau und Eigenschaften solcher Deckschichten näher 
erläutert . D i e s trat igraphische Einstufung der l iegenden glazigenen Substrate erfolgt nach 
den Angaben von LIEDTKE ( 1 9 7 5 ) . 

2. Aufbau und Eigenschaften von Deckschichten auf glazigenen Sedimenten 
der Weichsel-Eiszeit 

A u f re la t iv engem R a u m liegen die Bi ldungen des Brandenburger , des F rank fu r t e r 
und des Pommerschen Stadiums zwischen M l a w a und Olsz tyn (Allenstein) beie inander . 
In mehreren Aufschlüssen südöstlich von Alienste in , östlich der von Szczy tno (Or te i sburg) 
kommenden S t r a ß e , ist die kuppige G r u n d m o r ä n e des Pommerschen Stadiums aufgeschlos
sen. In Rich tung Or te isburg schließen Aufschlüsse in den E n d m o r ä n e n und Sandern dieses 
Stadiums an. Al len gemeinsam ist, daß in ke inem F a l l die glazigenen oder glazif luvialen 
Sedimente d i rekt unter der Oberf läche liegen, sondern von einer sandigen Deckschicht 
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überzogen werden, die überwiegend 4 0 bis 7 0 cm mächt ig ist. S o liegt z. B . a m Südrand 
von Al iens te in im Aufschluß am See unmi t t e lba r östlich der S t r a ß e nach Or te i sburg unter 
einem mi t 5 ° nach Süden geneigten, mit K i e f e r n bestandenen H a n g folgendes Prof i l : 
3 cm organische Auflage (Rohhumus) 

0 — 2 cm Podsol -Ble ichhor izont (A,,) 
2 — 4 0 cm brauner , schluffig-lehmiger Sand ( B v ) mi t hangabwär t s eingeregelten 

Ge ro l l en , an der Basis e ine Lage v o n Gero l len , in Hangr i ch tung ein
geregelt , einzelne e twas aufgerichtet 

4 0 — 5 0 c m fahl -he l lbrauner , schwach schluffiger S a n d ( I I Ai) 
5 0 — 8 0 cm ros tbrauner , toniger S a n d ( I I B t ) 
8 0 — 1 5 0 cm 4 - he l lb rauner Sand, geschichtet, mit ros tbraunen, tonigen B ä n d e r n . 

In diesem Profil ze igt die hangparal le l ver laufende S te in lage bei 4 0 c m eine Grenze 
an, die nicht als Folge der Bodenbi ldung gedeutet werden kann , obwohl sie gleichzeitig 
die G r e n z e des B v - H o r i z o n t e s darstell t : D i e E inrege lung der einzelnen S t e i n e in Gefä l l s 
richtung deutet auf eine solifluidale B e w e g u n g im wasserreichen Auf tauboden hin, die 
wahrscheinlich über gef rorenem Unte rg rund stat tgefunden hat , der zugleich ein Eins inken 
der S t e ine in den t ieferen S a n d verhinder te (vg l . hierzu auch KOPP 1 9 7 0 : 2 7 4 ff.; KOPP & 
JÄGER 1 9 7 2 ; SEMMEL 1 9 6 9 ; 4 2 ff .) . W i l l m a n diesen V o r g a n g als ho lozänes Phänomen 
deuten, so bleiben die Schwier igkei ten zu erk lären , die au f S. 1 0 5 noch nähe r erörter t 
werden. 

I m Gegensa tz zum Liegenden besi tzt die Solifluidalschicht meist eine abweichende 
Korngrößenzusammense tzung . Das Profi l bei Al lenste in weist einen geringeren S a n d -
und einen höheren Schiuffgehal t oberhalb der S te in lage au f (vgl . T a b . 1 ) . D a s k a n n nicht 
die Auswi rkung einer in s i tu -Verwi t te rung sein, denn mi t diesen Korngrößenunte rsch ie 
den ist e ine Veränderung in der Schwerminera l führung verbunden ( T a b . 2 ) . D e r Schluff 
enthäl t im Gegensatz z u m Sand eine „vulkanisch-äol i sche" K o m p o n e n t e (Augi t und 
braune H o r n b l e n d e ) . D a m i t ist eine Dif ferenzierung gegeben, wie sie e twa der tundren
zeitliche Deckschutt (SEMMEL 1 9 6 4 , 1 9 6 8 ) in den hessischen Mit te lgebirgen häufig gegen-

Tab. 1: Korngrößen (in %>) des Profils südlich Allenstein (Olsztyn) 

Flurabstand < 0 , 0 0 2 0,002-0,006 0,006-0,02 0,02-0,06 0,06-0,2 0,2-0,6 0,6-2 mm 0 

2—40 cm 6,3 6,1 14,3 25,9 11,5 21,3 9,7 
40—50 cm 3,7 2,7 3,6 3,9 24,3 45,7 11,7 
50—80 cm 9,3 1,1 2,7 3,0 24,1 46,5 9,2 

Tab. 2 : Schwermineralführung in % im Profil sü dlich Allenste in (Olsztyn) 
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über den liegenden Sedimenten besi tz t . Le ider l ießen sich in allen näher untersuchten 
polnischen Profilen ke ine sicheren Spuren des Laacher Bimstuffes aus der Al le rödze i t nach
weisen, so daß das A l t e r der Deckschicht nur als spä tg laz ia l angegeben werden kann 
(post -Vergle tscherung, p räho lozän ) . 

Ähnl iche Profi le sind auch auf den ä l teren Ablagerungen der Weichsel -Eiszei t zu fin
den, sie sind m. E . sogar typisch für v ie le War the -Ab lage rungen . Zu berücksichtigen ist, 
d a ß der äolische A n t e i l in der Deckschicht ziemlich schwanken kann. D a b e i zeigt sich 
wiede rum eine deutl iche Para l le le zum Deckschutt der Mi t t e lgeb i rge : Wachsender Schluff-
geha l t bedeutet oft Z u n a h m e der „vulkanischen" Schwerminera le und s tä rkere V e r b r a u -
nung des Solums. B e i sehr geringem Schluffgehalt ist schwermineralogisch kein signifikan
te r Unterschied z u m Liegenden festzustel len und kein B v - H o r i z o n t , sondern ein fahler 
A i - H o r i z o n t über der Ste insohle ausgebildet . Als Beispiel sei ein Profil aus der Kiesgrube 
K u c z b o r k - O s a d a westl ich von M l a w a aus dem War the -Be re i ch angeführt . Es liegt unter 
e inem 5 ° geneigten N o r d h a n g und gl ieder t sich in: 

0 — 2 0 cm A p - H o r i z o n t 
2 0 — 4 0 cm hel lbrauner , schluffiger Sand ( A j - H o r i z o n t ) an der Basis eine Lage 

v o n Gerol len (e ingeregel t ) 
4 0 — 1 0 0 cm ros tbrauner S a n d mi t dichter T o n - B ä n d e r u n g ( I I B t - H o r i z o n t ) 

1 0 0 — 1 2 0 c m 4- hel lgrauer G r o b s a n d mi t rostbraunen, tonigen Bändern . 

D e r Schluffgehalt ist über der S t e in l age z w a r deutlich höher als im Liegenden , jedoch 
insgesamt wesentlich geringer als im Al lens te iner Profil ( T a b . 3 ) . In der Schwerminera l 
führung bedeutet das V o r k o m m e n einer b raunen H o r n b l e n d e in der Deckschicht al lenfalls 
e inen gewissen H i n w e i s au f äolische Be imengung ( T a b . 4 ) . 

Tab . 3: Korngrößen (in ° / o ) des Profils Kuczbork-Osada 

Flurabstand < 0 , 0 0 2 0,002-0,006 0,006-0,02 0,02-0,06 0,06-0,2 0,2-0,6 0,6-2 mm 

2 0 — 40 cm 2,0 2,8 5,9 7,9 6,0 53,9 19,3 
4 0 — 1 0 0 cm 3,3 1,7 0,1 1,5 2,6 53,6 29,9 

100—120 cm 0,6 0,2 0,7 1,6 1,7 37,0 58,0 

Tab. 4 : Schwermineralführung im Profil Kuczbork-Osada 

o 
N 

^ -i a J I g ,2 J _ e " 2 " l § Gewichts-o/o 
S J 1, 8 • • 1 i 3 3 ^ derGesamt-

Flurabstand O < < Q W Ü u> Ja (2 t/5 t/5 H N probe 

2 0 — 4 0 cm 
0,02—0,06 mm 0 61 — — 1 28 26 2 1 10 1 1 1 29 0,16 
0 ,06—0,2 mm 0 56 1 — 1 21 40 23 — 1 1 2 4 6 1,03 

4 0 — 1 0 0 cm 
0,02—0,06 mm 0 75 1 — 1 19 16 8 — 11 1 1 2 40 0,44 
0 ,06—0,2 mm 0 66 1 — 2 19 35 15 — 2 1 7 11 7 0,55 

D i e äolische Beeinflussung wird v o r a l l em auch in Prof i len auf Geschiebemergel deut
lich. H i e r l äß t sich oft e ine Zunahme des Sandgehal tes in der Deckschicht e rkennen . E i n 
solches Profi l ist z . B . durch den H o h l w e g a u f der flachen K u p p e ca. ein K i l o m e t e r süd
südöstl ich des Dor fes Ze lechowo (Se lchow) nördlich C h o j n a ( K ö n i g s b e r g / N e u m a r k ) frei
gelegt . Dieses Geb ie t gehör t zur kuppigen G r u n d m o r ä n e des Pommerschen S tad iums . 
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0 — 3 0 cm A p - H o r i z o n t 
3 0 — 5 0 cm he l lbrauner , schluffiger S a n d ( A i - H o r i z o n t ) 
5 0 — 7 0 cm brauner , sandig-toniger L e h m ( H B t i - H o r i z o n t ) 
7 0 — 1 1 0 cm brauner , sandiger L e h m ( I I B t 2 - H o r i z o n t ) 

1 1 0 — 1 5 0 cm 4- gelbl ichbrauner Geschiebemergel . 

W e n n auch in diesem Profi l keine S te in lage ausgebildet ist, so fäl l t doch bereits bei der 
F inge rp robe im Gelände der deutlich höhere Fe insandgehal t au f ( T a b . 5 ) , der sich nicht 
als Ergebnis einer Bodenbi ldung interpret ieren läßt . Le ider ble ibt aber hier — und das 
ist durchaus keine Sel tenhei t — die Schwerminera l führung im gesamten Profil annähernd 

Tab. 5: Korngrößen (in °/o) des Profils südlich Selchow 

Flurabstand < 0 , 0 0 2 0,002-0,006 0,006-0,02 0,02-0,06 0,06-0,2 0,2-0,6 0,6-2 mm 0 

0— 30 cm 3.S 2,8 7,8 10,8 27,1 28,6 13,2 
30— 50 cm 6,4 3.2 5.2 13,5 33,0 24,5 14,8 
50— 70 cm 22,9 4.2 6.7 9,8 19,9 19,7 13,7 
70—110 cm 17,5 6,0 7,0 10,4 21,4 20,9 13,5 

110—150 cm 12,0 4.9 10,1 14,0 22,5 20,9 14,0 

gleich, so d a ß von daher eine äolische Beeinflussung des Oberbodens nicht bewiesen wer
den kann . D i e starke Z u n a h m e der Kornober f l ächen-Mat t i e rung im Oberboden (von 5 
auf 3 2 °/o) gibt gleichwohl einen Hinweis darauf , daß eine äolische K o m p o n e n t e in den 
Obe rboden eingearbeitet wurde . Wil l man diese Einmischung nicht als k ryo turba ten , son
dern als bioturbaten, ho lozänen Vorgang deuten, so ble ibt ungeklär t , weshalb in stein-
hal t igen Oberböden au f H ä n g e n eine hangpara l l e l e E inrege lung der Ste ine dominier t . 
D i e B io tu rba t i on müßte doch eine solche E inrege lung verhindern . Dagegen berei tet eine 
E r k l ä r u n g keine Schwier igkei ten, die davon ausgeht, daß per iglazia le Sol i f lukt ion z w a r 
auch mi t k ryo turba te r S o l i m i x i o n verbunden ist, die Sol i f lukt ion jedoch als vorherrschen
der P r o z e ß immer wieder die Einregelung der groben K o m p o n e n t e n bewi rk t (vgl . die 
Untersuchungen an rezenten periglazialen Sol if lukt ionsdecken bei SEMMEL 1 9 6 9 ; BIBUS 
et al . 1 9 7 6 ) . D i e Sol i f lukt ion als holozänen V o r g a n g deuten zu wollen ist wenig über
zeugend, wenn Messungen zu diesem P r o b l e m berücksichtigt werden, die ergeben haben, 
daß au f mit teleuropäischen H ä n g e n solche Ver lagerungen flächenhaft al lenfalls bis in 10 cm 
Tiefe stat tf inden (GÖBEL 1 9 7 7 ) . D ie von ROHDENBURG und Mitarbe i te rn (u. a. ROHDEN
BURG 1 9 7 8 : 4 6 9 ) beschriebenen mit tel- oder jungho lozänen Schuttdecken sind m. E . als 
überwiegend reliefbedingte Sonderfä l le zu deuten (z . B . s ta rke Hangne igung) . Es kann 
wohl ausgeschlossen werden , daß auf H ä n g e n mi t Neigungen gegen 2° und sehr sandigem 
U n t e r g r u n d unter ho lozänen Kl imabed ingungen solifluidale Ver lagerungen weitflächig 
möglich sind. 

D i e Diskussion solcher Fragen erübrigte sich, wenn die Verknüpfung der Deckschich
ten mi t k ryo turba ten F o r m e n (Tropfböden , Eiskei len e tc . ) zu beobachten wäre . Solche 
Erscheinungen sind aus dem Weichse lmoränen-Gebie t seit längerem bekann t und auch 
aus dem G e b i e t des Pommerschen Stadiums beschrieben worden (z. B . KLIEWE & SCHULTZ 
1 9 7 0 ) . I n manchen der v o n mir untersuchten Aufschlüsse waren zwar durchaus entspre
chende F o r m e n ausgebildet, jedoch ließ sich nirgends zweifelsfrei der Nachweis führen, 
daß die obers te Deckschicht noch von diesen Prozessen mi t e r faß t wurde. 

E i n solches Profil ist z. B . nördlich von k m 1 0 2 unmi t t e lba r westlich der S t r a ß e B ä r 
w a l d e — K ü s t r i n nördlich von Sarb inowo ( Z o r n d o r f ) aufgeschlossen (Abb . 2 ) . D o r t liegt 
unter der braunen schluffigen Deckschicht ein an der O b e r k a n t e ver lehmter Geschiebe
mergel des Frankfur te r S tad iums . D i e Deckschicht s t immt zugleich mit dem A ; - H o r i z o n t 
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Abb. 2: Aufschluß nördlich Zorndorf. Der C-Horizont besteht aus Geschiebemergel, der an der 
Oberkante verlehmt ist (II Bt-Horizont). Darüber liegt eine sandig-schluffige Deckschicht (Ai-
Horizont). Kryoturbate Taschen, Eiskeilpseudomorphosen und Erosionsrinnen zwischen der Deck
schicht und dem Geschiebemergel sind mit kiesigem Sand gefüllt. Weitere Erläuterungen im Text . 

der Pa rabraunerde überein, deren I I B l - H o r i z o n t im Merge l entwickelt ist. Zwischen die
ser Deckschicht und dem Mergel lag jedoch ursprünglich ein kiesiger Sand , von dem Res te 
in Kryoturba t ions taschen , Eiskei lpseudomorphosen und Erosionsr innen erha l ten sind. I m 
Gegensa tz zur hangenden Deckschicht wurden diese Sed imen te noch von den k ryo tu rba ten 
Ver formungen er faß t . D i e spätere Ver l ehmung des Mergels zeichnete die Umrisse der 
per iglazialen F o r m e n nach. In den sandigen Fül lungen bi ldeten sich braune T o n b ä n d e r . 

Eiskei lpseudomorphosen sind auch in Kiesgruben der Sander des Pommerschen S t a 
diums zu finden, so e twa südöstlich von Sold in ( N e u m a r k ) in einer Kiesgrube südlich von 
T r z c i n n a . D o r t ist die Deckschicht ein brauner , schwach kiesiger schluffiger S a n d , der in 
5 0 cm Tiefe von einer glat t durchziehenden Ste in lage mi t schlecht ausgeprägten W i n d 
kan te rn abgeschlossen wird. D a r u n t e r folgt ein 2 0 cm s ta rker hel lbrauner S a n d , der die 
Spa l t en von ehemaligen Eiske i lpolygonen ausfüllt . Diese greifen in den l iegenden Sander 
kies hinein. Auch hier wird also wieder deutlich, daß die Eiskei le v o r der Bi ldung der 
Deckschicht ak t iv gewesen sein müssen. I m übrigen zeigt das V o r k o m m e n der Deckschicht 
au f Sandern , daß die Ex i s tenz einer D e c k m o r ä n e i. S. von SOLGER (zule tz t 1 9 6 5 ; vg l . 
auch GRIMMEL 1 9 7 3 : 2 4 ) nicht unbedingte Vorausse tzung für die Ents tehung per ig laz ia ler 
Deckschichten sein muß . 

D i e bisher nicht beobachtete Verknüpfung von per iglazia len Fros tmuster formen mi t 
der Deckschicht wider legt nicht deren per iglazia len C h a r a k t e r . Auch aus anderen Geb ie 
ten, e twa dem R h e i n - M a i n - G e b i e t , sind Aufschlüsse bekann t , in denen ä l tere jungple is to-
zäne Sedimente k ryogen gestört wurden, dagegen jungtundrenzei t l iche nicht, obwohl diese 
an benachbar ten O r t e n eindeutige k r y o t u r b a t e S törungen aufweisen. In diesem Zusam
menhang sei aber e rwähnt , daß laut JERSAK ( 1 9 7 5 ) in äolischen Ablagerungen dieses Al ters 
in Po len keine echten Eiskei le mehr zu finden sind. Beobachtungen von KOZARSKI ( 1 9 7 2 ) 

und CHURSKA ( 1 9 7 2 ) belegen die Ex i s t enz von Eiskei l -Pseudomorphosen im J u n g m o r ä 
nengebiet N o r d - P o l e n s . KOZARSKI ( 1 9 7 4 : 8 0 f.) be tont indessen, daß in N o r d w e s t - P o l e n 
bisher keine Per ig laz ia l s t rukturen gefunden wurden, die mi t Sicherheit der Jünge ren T u n 
drenzei t zugerechnet werden könnten (vgl . jedoch CHURSKA, ib . : 6 9 ) . 

3. Vergleich mit älteren und jüngeren Sedimenten 

Es wurde bereits be tont , daß auf vielen Ablagerungen der W a r t h e - Z e i t ähnliche Deck
schichten liegen. G u t e Aufschlüsse sind außer bei M l a w a noch im Sandergebie t östlich 
L o d z (westlich B r e z a n y ) und östlich Z a w o n i a (östlich T r e b n i t z ) zu finden. Gle ichwohl ist 
nicht zu bestreiten, daß gerade mit dem L ö ß der T rebn i t z e r Umgebung eine drastische A b 
weichung gegeben ist. Dieses Gebie t zeigt immer wieder Profile, in denen über Geschiebe
mergel , der als war thezei t l ich angesehen wird , Weichse l löß liegt, der in der Ziegelei T r e b -
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ni tz zwe i bis drei M e t e r mächtig ist und den Lohne r B o d e n (Mi t t e lwürm) enthäl t . In te r 
glazia le B ö d e n wurden nicht gefunden. A u f Deckschichtenbildung im S a n d l ö ß westlich 
dieses Gebie tes geht berei ts K O W A L K O W S K I ( 1 9 6 7 ) ein. 

W e s h a l b an einer S t e l l e stark gegl iederte und mächt igere Deckschichten au f den war 
thezeit l ichen Sedimenten liegen, an anderen O r t e n dagegen nur Substra te , die den Deck
schichten au f weichselzeitlichen Sedimenten gleichen, k a n n — die s trat igraphische E inord 
nung als richtig vorausgesetzt — seine Ur sache darin haben , daß im letzten F a l l bis in die 
späte Weichselzei t die Ab t ragung domin ie r te oder die Sed imenta t ion so gering war , daß 
in der spätglazia len Deckschicht die v o r h e r abgelager ten Subs t ra te aufgearbei te t wurden. 
Verschiedene Autoren be tonen , daß die pe r ig laz ia le Deckser ie im D D R - G e b i e t auf den 
J u n g m o r ä n e n ähnlich der au f den A l t m o r ä n e n ist (z. B . L E M K E 1 9 7 2 : 7 2 ) . N u r im Bereich 
des Pommerschen S tad iums sei die In t ens i t ä t der per ig laz ia len Prozesse e twas geringer 
gewesen. 

D i e En tka lkungs t i e fe ist nach meinen Beobach tungen auf warthezei t l ichen Geschiebe
mergeln eindeutig g rößer als auf weichselzeitl ichen. Auch bei kalkfreien Sanden und K i e 
sen reicht die bodengenetisch bedingte T o n b ä n d e r u n g in den äl teren Ablagerungen oft 
deutlich t iefer , jedoch ist a u f weichselzeitlichen Kiesen stel lenweise gleichfalls eine B ä n d e -
rung bis drei Meter unter F lu r anzutreffen. In dieser Hins ich t wird also eine Unterschei
dung der verschieden a l t en Sedimente schwierig. Doch sei betont , daß in der D D R B e 
funde für eine bodengeographische G r e n z e ent lang der Pommerschen E n d m o r ä n e vorl iegen 
( u . a . H A A S E SC S C H M I D T 1 9 7 5 : 198 ) . E i n eindeutiger Unterschied zwischen dem Aufbau 
des hier diskutierten Deckschichten-Typs i n n - und a u ß e r h a l b des Gebietes des 
Pommerschen Stadiums scheint mir in P o l e n zumindest an vielen Stel len nicht nachweisbar . 
Auch von polnischer Se i t e wird des öfteren die deutliche per iglaziale F o r m u n g n a c h 
dem Pommerschen S t a d i u m betont. So beschreibt z. B . K O Z A R S K I ( 1 9 7 4 ) per ig laz ia le H a n g 
sedimente, die aus verschiedenen K a l t - P h a s e n des S p ä t - W ü r m s s tammten, die sämtlich 
jünger als die Pommersche Phase seien. I n Übere ins t immung mi t Untersuchungsbefunden 
aus der D D R (u. a. L E M K E 1 9 7 2 ) sind gut ausgebildete Windkan te r l agen im Gebie t des 
Pommerschen Stadiums a l l em Anschein nach selten zu finden. Es sei aber da r au f hinge
wiesen, d a ß von polnischen Autoren ( z . B . K O Z A R S K I 1 9 7 8 : 3 0 2 ) per ig laz ia le Dünen in 
besonders großem A u s m a ß als Bi ldungen der Jünge ren Tundrenze i t e rkann t wurden. 
Jedoch wi rd angenommen, daß zu dieser Z e i t die im Vergleich zu früheren ka l ten Per io
den schon besser entwickel te Vegeta t ion d ie Ents tehung größerer Dünen wegen der stär
keren Hindern isb i ldung für den Tre ibsand geförder t habe . 
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