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Gravitative Deformationserscheinungen 
aus dem Älteren Quartär der Leipziger Tief landsbucht 
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K u r z f a s s u n g : Am Beispiel e ines im mitteldeutschen Braun
k o h l e n t a g e b a u .Schleenhain im Ü b e r g a n g s b e r e i c h Quar 
tär /Tert iär aufgeschlossenen Profils werden typ i sche g e n e 
t i s c h e F o r m e n k r y o g e n ve ru r sach t e r gravi ta t iver 
Deformat ionen aus d e m Anaglazial der Elstervereisung des 
mitteldeutschen Raumes beschr ieben. Sie zeigen e inen mehr
fachen Wechse l von Dauergefrornis und Fros tbodendegra 
dat ion de r periglaziären Sedimentunte r lage im Vorfeld des 
he rannahenden Inlandeises für d iesen Zeitraum an. 

[ I m p r e s s i v e g r a v i t a t i v e d e f o r m a t i o n s t r u c t u r e s 
f r o m t h e O l d e r Q u a t e r n a r y o f t h e 

"Le ipz iger T i e f l a n d s b u c h t " ] 

A b s t r a c t : An example o f a geo logica l profile with Quater
nary-Ter t ia ry s e q u e n c e s f rom t h e o p e n cast l igni te mine 
S c h l e e n h a i n with typical g e n e t i c forms o f c r y o g e n i c gravi
ta t ive deformat ion s t ruc tures o f the anag lac i a l pe r iod o f 
the Els ter ian glacia t ion in Cen t ra l G e r m a n y is d e s c r i b e d . 
Il s h o w s a repea ted c h a n g e o f frost and permafros t de
g rada t ion per iods in per ig lac ia l s ed imen t s in front al the 
ice shee t 

1 E i n l e i t u n g u n d Ü b e r b l i c k 

Der im Bereich der Nordwestsächsischen Tiefschol
le g e l e g e n e Braunkohlen tagebau Sehleenha in süd
lich Leipzig zählt zu den geologisch bedeutendsten 
küns t l i chen Aufschlüssen im K ä n o z o i k u m Mit
teleuropas (Abb. 1). 

" ) Anschr i f ten der Verfasser : Dr . F .W. J U N G E , Univers i tä t 
Leipzig, Quartärzentrum. Arbei t sgruppe "Paläokl imatolo-
gie" , Permosers t r . 1 5 . 0 4 3 0 3 Leipzig, D ip l . -Geo l . R. B A I -
DENHACHER, N a t u r k u n d e m u s e u m Leipzig. Lor tz ings t r . 3 , 
0 4 1 0 5 Leipzig, Prof. Dr. L. EISSMANN.Universität Leipzig, In
stitut für Geophysik tind G e o l o g i e . Quartärzentrum, Talstr. 
3 5 , 0 4 1 0 3 Leipzig, 

**) Für D o k u m e n t a t i o n s z w e c k e konn ten mit f reundlicher 
Unters tü tzung der Mi t t e ldeu t schen B r a u n k o h l e A G (MI-
B R A G ) drei größere Lackprofi le (Profilmeter: 1 6 / 1 7 , 2 3 / 2 4 
und 4 4 / 4 5 ) mit gravi tat iven D e f o r m a t i o n e n e n t n o m m e n 
w e r d e n , die als Auss t e l lungsob jek te in die B e s t ä n d e der 
MIBRAG, des Nani rkundemuseums Leipzig L ind in den B e 
stand des Quartärzentrums a m Institut für G e o p h y s i k und 
G e o l o g i e der Universität Leipzig e ingebracht wurden . 

Mächtige fluviatile Sande und Tone verzahnen sich 
mit Braunkohlet lözen des Mitteleozäns bis Mitteloli-
gozäns, gegen dessen Ende die vielgliedrige Folge der 
marinen bis brackischen Böhlener Schichten zum Ab
satz kam. Seit langen bekannt sind die reichen Blatt-
und Fruchtfloren der Flußsandzonen und des Hasel
bacher Schichtkomplexes . Die besondere Attraktion 
des Tagebaues sind Erscheinungen der Subrosion, die 
einerseits zu erhebl ichen Mächtigkeitsanschwellun
gen der Braunkoh le (F löz I ) , anderersei ts zur sog . 
Lochbi ldung, d. h. tiefer Einsenkungen der Tertiär
folge o h n e Mächtigkeitszunahme der F löze geführt 
hat. Um e ine geo log i sche Attraktion re icher wurde 
(s. Abb. 2) der Tagebau, als im April/Mai 1992 1x4 Bag
gerarbei ten im 2. Abraumschnit t für kurze Zeit e in 
Süd-Norcl-streichendes Profil im Übergangsbere ich 
Quartär/Tertiär aufgeschlossen wurde, das auf e iner 
Länge von ca. 75 m kryogen gravitative Deformatio
nen **) unterschiedl icher Morphologie und G e n e s e 
aufwies (Abb. 3. 4 ) . 

Die im Tagebaubereich auftretenden gravitativen De
format ionserscheinungen befinden sich im Liegen
den der 1. Elstergrundmoräne und des Dehlitz-Leip
ziger V o r s t o ß b ä n d e r t o n s (s . Abb. 1 ) . Sie sind in 
Sedimenten entwickelt, die v o r der ersten Elstereis-
transgression am Rand des Frühelstertalbodens zum 
Absatz kamen, in e iner Position, wie sie au f Abb. 1 
markiert ist, allerdings bei etwas flacherer Hanglage. 
Wie auch an anderen Terrassenrändern beobach te t , 
handelt es sich dabei um abgeschwemmte und g e 
f los sene , fe inkörnige Sed imen te ( S c h w e m m - und 
Fl ießerden) , die sich nach dem Tal zu mit fluviatilen 
Sanden und Kiesen verzahnen. Das H a n g e n d e der 
fe inkörnigen Sed imen te des Aufschlusses b i lde ten 
stellenweise geringmächtige Quarzkiese. Das Fehlen 
der Leitgerölle der Ple iße weist sie als umgelager te , 
im konkre ten Fall sogar als mehrfach umge lage r t e 
Tertiärkiese kleiner Täler aus, die in das Frühelstertal 
der P le iße mündeten. Die genannte Sediment fo lge 
wird diskordant von Sedimenten der glazilimnischen 
Randfazies (Schluff-Feinsand-Horizont bzw. "Schlepp") 
des Dehli tz-Leipziger Vors toßbänder tons und d e m 
Bänderton selbst überlagert. Die brettartige, horizon-
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Abb. 2 : Lackprofil mit gravitativen Deformat ionsersche inungen innerha lb feinkörniger kohl iger Sed imente de r "Böh lene r 
Schichten". Tagebau Sch leenha in (Profi lmeter 2 3 / 2 4 , B i ldhöhe 1 m; Standort: Naturkundemuseum Leipzig). 

lag. 2: L a c q u e r o r i g i n a l o t g r a v i t y a u t o p l a s t i c s e d i m e n t d e f o r m a t i o n s i n c o a l y sanely s i l t s a n d s i l l y sanels f r o m t h e " B ö h l e n e r 

Sch i ch ten " , o p e n east l i g n i t e m i n e S c h l e e n h a i n ( p r o f i l e sec t i on m 2 3 m 2 - c a l t i t ude o f f i gu re 1 m ; e x h i b i t i o n p lace N a t u r k u n d e m u s e u m 

Le ipz i g ) 

tale Lage des rhythmisch geschichteten Dehlitz-Leip
ziger Vors toßbänder tons auf dieser gravitativ über-
prägten Ta l fü l lungssequenz läßt die Grenzf läche 
zwischen be iden Schich t fo lgen als deut l iche 
Eros ionsd i skordanz e r s che inen . B e s o n d e r s ein
drucksvoll war dies im Profilbereich 26 m bis 33 m zu 
beobachten, wo es in der unmittelbar vor dem Absatz 

des glazil imnischen Sediments l iegenden Erosions-
p h a s e sowohl zur Abtragung der g laz i l imnischen 
Randtäzies. der fluviatilen Kiese und Sande als auch 
zur Erosion der l i egenden feinkörnigen, diapirisch 
aufgestiegenen Talsedimente kam. Die im Liegenden 
freigelegte tertiäre Schichtenfolge bes teh t aus stark 
kohleha l t igen schluffigen Feinsanden der Unteren 
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Legende : 
Quartär: 1 - 1 . Elstergrundmoräne, 

2 - Dehli tz-Leipziger Vors toß
bänderton, 
3 - SchlufT-Feinsand Horizont 
( "Schlepp") 
4 - frühelsterglaziale. fluviatile 
Sande , 
5 - frühelsterglaziale Kiese, 
a l loch thone B ö h l e n e r Schichten: 
6 - Sand bis schluffiger Sand 
8 - Schluffsand, stark kohlig, 
Frosionsr innenfül lung, 
10 - Sandschluff bis tonig-
sandiger Sehluff, stark kohlig. 

11 - tonig-sandiger Sehluff bis 
toniger Sehluff. 
ungeschichtet , kompakt , kohl ig 

Tert iär ( l nterc B ö h l e n e r Schichten , 
au toch thon) : 
7 - Schluffsand, wechse l l agernd . 
9 - toniger Sandschluff, kohlig. 
wechse l l age rnd , 

Sons t ige : 12 - Hangschutt , 1 3 - P r o b e 
nahmepunkt , 
P robenummer ; 
Horizontale Achse : Profilmeter, 
Vertikale Achse: mNN 

° 'a °pi 5 

53' 

EJ. 

H ' 3 

Abb. 3: K r y o g e n e und gravitativ autoplas t i sche S c h i c h t d e f o r m a t i o n e n im Liegenden d e s Dehli tz-Leipziger Vors toßbän
der tons , geze i chne t nach Naturbefund. Braunkoh len t agebau S c h l e e n h a i n südlich Leipzig. April/Mai 1992 . 

Fig. 3: Cryogenic anel gravity autoplastic sediment deformations in subjacent beds of Dehlitz-Leipzig varved clay, drawn in the field. 
Open east lignite mine Schleenhain southern of Leipzig, April/May 1992. 

(Der in der Ze ichnung durch die Signatur en ts tehende Eindruck des Schichtauskei lens de r Basis lagen des Dehlitz-Leipzi
ger Vors toßbänder tons entspricht nicht dem Naturbefund. D i e Bas i s lagen eles Bänder tons greifen diskordant übe r den ge
samten Untergrund h inweg . ) 

Böh lene r Schichten. Die Sedimente dieses Teils, wie 
auch die im Quartär umgelagerten tertiären feinkör
nigen Talsedimente sind im Profil lithologisch deut
lich differenziert und granulometr isch g l iederbar 
(Abb. 3 ) . 

Die Unteren B ö h l e n e r Schichten werden im unter
suchten Profil (Abb. 5) durch eine enge Wechsel la-
gerung im cm- bis dm-Bere ich von grau bis bräun

lichgrauen Schluffsanden und hell- bis dunkelbrau
nen tonigen Sandschluffen vertreten. Die Schluffsan-
de (Legende-Nr. 7 in Abb. 3) we i sen in den unter
suchten Proben bei e ine r mittleren Korngröße von 
75 pm bindige Anteile < 6.3 pm von 45 % bis 49 % a u f 
Ihr Sort ierungsgrad nach T R A S K e rweis t s ich als 
schlecht (3,1 bis 3,5). Im südlichen Profilteil ( m l 2 bis 
m34) entwickeln sich d iese Schluffsande zu e inem 
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Abb. 4: Überbl ick über die unter 1. Els tergrundmoräne und Dehli tz-Leipziger Bänder ton im Tagebau Sch leenha in auftre
tenden gravitativ deformierten Talfül lungssedimente (Bildbrei te ca . 50 m ) . Man b e a c h t e die innerhalb der ca . 8 m mächt i 
g e n Grundmoräne auftretenden g laz igenen Scho l l en und Wirbelstrukturen ("Walzen") . 

Fig . 4 : O v e r v i e w o f t h e grav i ty ' d e f o r m e d v a l l e y s e d i m e n t s s i tua ted in t h e sub jacen t b e d o f f i rst E ls te r ian t i l ! anel D e h l i t z - L e i p z i g v a r v e d 

c lay , o p e n cast l i gn i t e m i n e S c h l e e n h a i n figure w i d t h a p p r o x i m a t e l y 5 0 m ) . 

N o t e the g lae igen ie b l o c k s a n d v o r t i c i t y s t ruc tu res s i tua ted in the first E ls te r ian t i l l ( 8 met res in t h i c k n e s s ). 

mächtigen Paket mit deutlicher Schichtung im cm-Be-
reich. Die mit ihnen in Wechsel lagerung stehenden 
tonigen und z .T . stark koh l igen Sandschluffe (Le
gende-Nr. 9 in Abb. 3 ) ze igen bei e ine r ebenfal ls 
schlechten bis sehr schlechten Sortierung (3 ,9 bis 4 ,7) 
e ine mittlere Korngröße von 23 pm und bindige An
teile von 6 4 % bzw. 6 8 % . Weiterer Bestandteil dieser 
Wechsel lagerung sind stark kohleführende, dunkel
braune Sandschluffe bis tonig-sandige Schluffe (Le
gende-Nr. 10 in Abb. 3 ) , die als dünne Lagen sowohl 
im unteren Teil als auch innerhalb der quartären Tal
fül lungssequenz auftreten und intensiv deformiert 
erscheinen. Medianwerte von 16 pm bis 34 pm, bin
d ige Anteile von 50 % bis 87 % sowie e ine mit
telmäßige bis schlechte Sortierung (2 .9 bis 3 ,4) kenn
z e i c h n e n dieses Sed iment . Im H a n g e n d e n dieser 
Wechse l lagerung folgt e in bis ca. 1,5 m mächtiges, 
kompaktes, ungeschichtetes Paket tonig-sandiger bis 
toniger Schluffe (Legende-Nr. 11 in Abb. 3 ) von dun
kelbrauner bis schwarzer Farbe, das durch eine deut
l iche Kohleführung auffällt. Diese zeigen bei Medi
anwerten von 6 pm bis 18 pm bindige Anteile von >~!l 
% und ebenfalls eine mittelmäßige bis schlechte Sor
tierung (2,3 bis 3,9) und bilden die Basis der quartären 
Talfüllungssequenz. Darüber folgen im Profil weiße 
bis rötlich-graue Mittel- bis Grobsande mit bindigen 
Anteilen < 63 pm zwischen 9 % und 23 % (Legende-

Nr. 6 in Abb. 3 ) . Sie ze igen e ine offensicht l ich au f 
l 'mlagerungsprozessen begründete deutlich besse re 
Sortierung (1,6 bis 2 ,4) . Im Profilbereich m 6 6 bis m72 
ist e ine Erosionsrinne aufgeschlossen, die von dun
kelbraunen, kohligen Schluffsanden mit deut l ichem 
Anlagerungsgefüge e ingenommen wird (Legende-Nr. 
8 in Abb. 3 ) . Diese Schluffsande besitzen bindige An
teile von 18 % bis 32 % und eine ebenfalls sehr schlech
te Sortierung (3,4 bis 5 .3) . 

2 B e s c h r e i b u n g d e r g r a v i t a t i v e n 
D e f o r m a t i o n s s t r u k t u r e n 

2.1 A b s i n k u n g s s t r u k t u r e n infolge g r a v i t a t i v 
b e d i n g t e r D i c h t e s a i g e r u n g 

Modellbeispiel für die an eine schwerkraftbedingte 
Trennung unterschiedlicher Sedimente nach der Dich
te g e b u n d e n e Deformation stellen die in den quar
tären Sch ich ten des Leipziger Raumes mehr fach 
beschriebenen Taschen- und Tropfenböden dar (Eiss-
M A N N 1 9 8 5 , 1 9 8 7 ) . D e r dabei ab laufende Sai-
gerungsprozeß, der zu einem gravitativen Absinken 
eines dichteren Substrats in ein weniger dichtes Sub
strat führt, hält solange an, bis die dabei auftretende 
Reibung größer bzw. gleich der Dichtedifferenz zwi-
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Abb. 5: Summenkurvens t reubre i t en und Korngrößenklass i f ika t ionsdiagramm nach MÜLLER ( 1 9 6 1 ) der untersuchten Sedi
mente im Profil. 
(D ie Nummern en t sprechen den Legende-Nr. in der Abb. 3 . ) 

Fig. S: Range of cumulative curves and grain size classification eliagram (after MÜ1.I.KR, 1961) of the investigated sediments in the 
profile. 
(The numbers correspond to the legend numbers in figure 3 ) 

sehen den be t rach te ten Sed imenten ist. Während 
des Saigerungsprozesses ist die mechanische Festig
keit des Sediments so stark herabgese tz t , daß ein 
kont inu ier l icher Mater ia laustausch mit e iner da
mit verbundenen Wanderung des verdrängten leich
teren Substrats in die fre iwerdenden Räume statt
finden kann ( E I S S M A N N , 1 9 8 1 ) . Derartige Bedingun

gen s ind in den sommer l i chen , wassergesät t ig ten 

Auftauböden periglaziärer Gebiete gegeben . Im un
tersuchten Profil waren Strukturen e ines derartigen 
Prozesses besonders im Profilbereich m 8 - m l 9 (Abb, 
3 ) zu beobach t en . Dabe i ist innerha lb der Talfül
lungssequenz ein "Zertropfen" kohliger Sandschluffe 
in Grobsande, z. T. auch in tonige Schluffe zu beob
achten. Tropfenartige Strukturen ( m l 7 / m l 8 ; Abb. 6: 
m 2 8 / m 2 9 , Abb. 8 ) mit e inem gewundenen , netzar-
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tigen Verlauf ihrer Hälse ( m 8 - m l 2 ) , bis hin zur völli
gen Auflösung der Schichten sind die Folge. Unmit
telbar vergleichbar sind diese Strukturen mit dem von 
E I S S M A N N ( 1 9 7 5 ) beschr iebenen Taschen- und Trop
fenboden an der Basis des Hohendorfer Beckens , wo 
"kohlehaltiger, brauner Sehluff 0,4 m bis 0,6 m tief in 
unterlagemde Sedimente aus feinsandigen Mittel- und 
Grobsand e ingesunken ist". Interessant ist, daß bei 
den im Profil beobachte ten gravitativ bedingten Ab-
sinkungsstrukturen einerseits ein Einsinken von fein
körnigerem Material in grobkörnigeres (Sandschluf

fe in Grobsande ) und andererseits auch der umge
kehrte Fall (Sandschluffe in tonige Schluffe) zu b e 
obachten ist. 

2 . 2 Auf las tbed ingte A b s i n k u n g s s t r u k t u r e n 

Unter den Bedingungen einer erhöhten Schichtauf
last auf einem wassergesättigten, mobilen Untergrund 
kann es zu einem Absinken der auflagernden Schicht 
und damit zur Verdrängung und zu Ausgleichsbewe
gungen der unterlagernden Schichten k o m m e n . Der 
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Abb. 7: Schichtaufwuls tungen und diapirartige Aufstiegsstruktur wechse l lagernder Schluffsande und kohl iger Sandschluf
fe de r unteren B ö h l e n e r Schichten in h a n g e n d e Prof i lbereiche. (Profilausschnitt m 2 1 , 5 - m 2 4 ; Legende s i ehe Abb . 3 ) 

I ' p a r c h i n g o f s e d i m e n t s a n d a d i a p i r i c a s c e n d i n g s t r uc tu re o f i n t e r b e d d e d s i l t y sands a n d c o a l y s a n d y si l ts i n t h e u p p e r par t o f the 

" U n t e r e I t ö h l e n e r S c h i c h t e n " . 

( P r o f i l e sec t i on m 2 t , 5 - 24 , l e g e n d see f i g u r e 3 ) 
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2 6 2 7 2 8 . 29 

Abb. 8: Tropfenartige Absinkungsstruktur kohl iger Sandschluffe innerhalb einer gravitativ aufgestiegenen Folge von Schluff-
s a n d e n und tonigen Schluffen. 
(Mit d e m Aufstieg der Sed imen te ist ein H o c h s c h l e p p e n der h a n g e n d e n fluviatilen K i e s e verbunden. Die g e s a m t e Fo lge 
wi rd v o n e iner deu t l i chen E r o s i o n s d i s k o r d a n z im H a n g e n d e n b e g r e n z t . Prof i lausschni t t m 2 5 , 5 - m 2 9 ; L e g e n d e s i e h e 
Abb . 3 ) 

F i g . 8: D r o p - s h a p e d g r a v i t y . s i nk ing s t r u c t u r e o f c o a l y s a n d y si l ts s i t u a t e d i n a g r a v i t a t i o n a l a s c e n d i n g s e q u e n c e o f s i l t y s a n d s a n d 

c l a y e y silts. 

( T h e g rav i ty a s c e n d i n g o f s e d i m e n t s causes a n u p w a r d d r a g o f the h a n g i n g f l uv i a t i l e g rave ls . T h e to ta l sequence is l i m i t e d b y a c lear 

e r o s i o n u n c o n f o r m i t y i n t h e s t ra t i g raph iea l h a n g i n g . P ro f i l e sec t ion m 2 5 , 5 - m 2 9 , l e g e n d see f i g u r e 3 ) 

ProzefS der auflastbedingten Schichtverdrängung führt 
zur Bildung von taschen- und sackartigen Strukturen 
der auflagernden Schicht und initiiert ein Abströmen 
des verdrängten Substrats im Untergrund in Bereiche 
geringerer Belastung. Oft ist anhand der in den Pro
filen gefundenen Formen e ine eindetitige Trennung 
zwischen auflastbedingten Verclrängungsprozcssen 
und Verdrängungsprozessen infolge gravitativer Dich-
tesaigerung nicht möglich. Vielfach stehen beide Pro

zesse in enger Wechselwirkung, die oft durch das ge
m e i n s a m e Auftreten klassischer T rop fenböden mit 
den von E I S S M A N N ( 1 9 8 1 , 1 9 8 7 ) b e s c h r i e b e n e n Gir-
lanclenböden und Klein-Polygonen demonstriert wird. 

Als auflastbedingte Deformation kann im untersuch
ten Profil die Bildung von Taschen des "Schlepps" und 
der fluviatilen Sande und Kiese in die unterlagernden 
fe inkörn igen T a l s e d i m e n t e a n g e s e h e n w e r d e n 
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Abb. 9: "Tasche" fluviatiler Sande und Kiese innerhalb fe inkörniger Sedimente der "Böh lene r Schichten". T a g e b a u Schleen
hain (Detai lausschnit t Profilmeter 4 3 - 4 5 , B i ldhöhe 1 ,5 m ) . 

Fig . 9: "Pocke t s t r u c t u r e " o f f l u v i a t i l e sands a n d g r a v e l s i n l i n e - g r a i n e d s e d i m e n t s o f " B ö h l e n e r S c h i c h t e n " , o p e n east l i g n i t e m i n e 

S c h l e e n h a i n (de ta i l s e c t i o n o f p r o f i l e m43-m45, a l t i t u d e o f f i g u r e 1,5 m ) . 

(s. Abb. 9). Besonders eindrucksvoll ist dies in den 
Profilbereichen ml2-ml3, m33-m34 und m43-m45 zu 
sehen (Abb. 3, Abb. 8). Einsinkungsbeträge der Schich
ten bis maximal 1 m sind zu beobachten. Interessant 
ist, daß diese Taschen zum einen nur mit fluviatilen 
Sanden und Kiesen (z. B. ml2/ml3, m43/m45) gefüllt 
sind und zum anderen, daß sie in schalerifönniger An
ordnung zusätzlich noch mit Sediment des Schluff-
Feinsand-Horizontes ("Schlepp") ausgekleidet sind 
(z. B. m33/m34). 

2 .3 A u f s t i e g s s t r u k t u r e n d e r f r e i e n S o l i k i n e s e 

Gravitativ-autoplastische Fließprozesse können ei
nerseits initiiert werden als Folge der Existenz größe
rer Belastungsunterschiede (schwankendes Mächtig
keitsverhältnis) zwischen hangenden und liegenden 
Schichten eines mobilen Sedimentpaketes tind ande
rerseits entstehen sie als Folge des Sedimentumbaus 
beim Prozeß der Dichtesaigerung (Freie Solikinese). 
Beide Antriebsmechanismen fuhren zu Aus
gleichsbewegungen mobiler Schichten im Untergnind. 
Dabei entstehen Schichtaufwulstungen, diapirartige 
Aufstiegsstrukturen, und mitunter kommt es auch, in 
Abhängigkeit von den vorhandenen Dichteunter-

schieden, der Reibung und der Mächtigkeit der über
lagernden Schicht , zum D u r c h b r e c h e n von Sedi
mentfolgen (Diapirismus). 

Innerha lb des Profils betrifft dies den Aufstieg der 
wechse l lagernden tertiären Sedimente der Unteren 
B ö h l e n e r Sch ich ten in die h a n g e n d e n B e r e i c h e 
(s. Abb. 10) . Als aktives Medium sind dabei Schluff-
sande (Legende-Nr. 7, Abb. 3) anzusehen, die die mit 
ihnen in Wechsellagerung stehenden hangenden, fein
körnigeren Sedimente (Sandschluffe, tonig-kohlige 
Schluffe) mitschleppen. Dabei kommt es zur Entste
hung dorn- bis pilzartiger Stmkturen (m22, m30, Abb. 
3 und 7 ) und in Ausnahmefällen zu e inem mehr oder 
w e n i g e r intensiven D u r c h b r e c h e n der h a n g e n d e n 
Folge (m27-m29, Abb. 8). 

3 S y n t h e s e 

Das Auftreten der beobachteten gravitativen Defor
mationsstrukturen im Liegenden der Sedimente des 
ältesten Eisvorstoßes im Saale-F.lbe-Gebiet macht ih
re nichtglazigene Bildung deutlich. Die Deformation 
erfolgte weitgehend gravitativ in Auftauböden der frü-
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Abb. 10: Gravitative Aufstiegsstrukttiren fe inkörniger Sedimente der "Böh lener Schichten" in hangende B e r e i c h e , T a g e b a u 
Sch leenha in (Detai lausschnit t Profilmeter 2 5 - 3 0 , Bi ldhöhe 3 m ) . 

l a g . HI: D i a p i r i c a s c e n d i n g s t r u c t u r e s o f s i l t y s a n d y s e d i m e n t s in t h e u p p e r par t o t t h e " B ö h l e n e r S c h i c h t e n " , o p e n cast l i g n i t e 

m i n e Sch leenha in (de ta i l s e c t i o n o f p ro f i l e m 2 5 - m 3 0 , a l t i tude o f f i g u r e 3 m ) . 

hen Elstereiszeit bis zu Beginn des Eisvorstoßes in der 
Leipziger Tieflandsbucht. Vor der Sedimentation des 
rhythmisch geschichteten Dehlitz-Leipziger Bänder
tons war sie abgeschlossen. Der aus der Lagerung der 
Schichten im untersuchten Profil abzuleitende zeitli
che Ablauf läßt sieh folgendermaßen besehreiben: Im 
jüngeren Tertiär und frühen Quartär verfielen die äl
teren Tertiärsedimente bis in das Niveau der Unteren 
Böh lene r Schichten der Abtragung. In den Anaglazi
alphasen der frühen Kaltzeiten kamen die feinkörni
gen Tertiärsedimente an den Talrändern streifenwei
se wieder zum Absatz. Wie das beschriebene Beispiel 
aus der frühen Elstereiszeit demonstriert, wechselten 
Phasen der Akkumulation und Erosion. Den Abschluß 
der deluvial-fluviatilen Talrandfazies bi lden quarz
reiche kiesig-sandige Sedimente. Die Zeit der danach 
e in se t zenden g laz i l imnischen Sedimenta t ion 
("Schlepp" bzw. Schluff-Feinsand-Horizont) im Vor
feld des nahenden Inlandeises war durch einen Wech
sel von Dauergefrornis und Frostbodendegradation 
gekennze ichne t . In Stadien des Frostbodenzerfal ls 
kam es bei Wassersättigung innerhalb der oberen Auf
tauschicht, die von den Sedimenten der Talfüllungs
s e q u e n z e i n g e n o m m e n wurde , zu labi len Dichte
unterschieden. D ie se führten zu den b e s c h r i e b e 
nen , kryogen verursach ten gravitat iven Sedi-
mentausgleichsbevs egtingen. Dabei spiegeln die trop

fen- bis netzartigen Absinkungsstrukturen der kohli
gen Sandschluffe (ml"" m l 8 , m28, m 2 9 . Abb . 6 
und 8 ) offensichtlich e ine ältere Phase dieser kryo-
g e n e n Deformation w i d e r . Als vergleichsweise jün
ge re k ryogene Deformat ion ist die im Profil b e o b 
a c h t e t e T a s c h e n b i l d u n g der fluviatilen K ie se und 
Sande ( m l 2 m l 3 . m 4 3 / m 4 5 ) anzusehen. Die unter
schiedl iche Füllung dieser Taschen läßt auf ihre Bi l 
dung noch während der Sedimentation der glazilim
n i s c h e n Randf'azies s ch l i eßen . Als zei t l ich jüngs te 
kryogene Deformation im untersuchten Profil ist der 
beobachte te Aufstieg der feinkörnigen Sedimente der 
Talfüllungsseqtienz anzusehen. Diese wahrscheinlich 
durch Unterschiede in der Sedimentauflast bedingten 
Ausg le ichsbewegungen waren z. T. von e inem Auf
sch leppen der hangenden kiesigen Bere iche beglei
tet ( m 2 7 / m 2 9 ) . Abgeschlossen wurden sämtliche be
o b a c h t e t e n , ins Anaglazial der Els tervere isung zu 
s te l lenden kryogenen Deformat ionserscheint ingen 
von e iner deutlich s ichtbaren (? loka len) Eros ions
phase . Diese örtlich noch in der Sedimentationszeit 
der glazi l imnischen Randfazies e inse tzende Abtra
gung erfaßte die hangenden Bereiche der kryoturbat 
gestör ten Folge. Der rhythmisch geschichte te Deh
litz-Leipziger Vorstoßbänderton liegt diskordant auf 
d i e se r im Anaglazial durch Fros twechse lprozes .se 
deformierten periglaziären Sedimentunterlage. 
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