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Briefliche Mitteilungen.

40. liber die Glazialbildungen im Czenstochauer

Juragebiete.

Von Herrn P. Koroniewicz.

Warschau, den 27. Mai 1911.

Der Jura von Czenstochau, gut bekannt wegen seiner ver-

steinerungsreichen Scliichten des Doggers und Malms ^) bildet

einen Teil des sogenannten Krakau— Wieluiischen jurassischen

Hohenriickens, welcher aus dem Krakauschen in nordwest-

licher Richtung iiber Olkusz, Czenstochau nacb Wieluii und
sogar noch welter bis nach Kalisch streicbt. Bei dem Dorfe

Kromolow, unweit der Eisenbabnstation Zawiercie, beginnt die

Wartbe und lauft nordwestlicb dem Westrande des Jurazuges

entlang; bei Wrzosowa, oberbalb Czenstochau, trennt sie vom
Zuge einen ziemlich bohen und breiten Hiigel aus oberjurassi-

scben Scbichten ab und bei Czenstochau selbst einen zweiten,

aber kleineren Hiigel, die Jasna Gora, auf welcher die be-

riihmte Wallfahrtskirche steht. Von hier biegt die Warthe
nach NO, dann 0 um und arbeitet sich in den Felsenkalken

des oberen Juras bei Mirow und Mstow quer durch den ganzen

Riicken durch.

Wirft man einen Blick auf die F. RoMERsche „Geogno-

stische Karte von Oberschlesien", Sektion Woischnik (Blatt

Nr. 6), so sieht man sofort ein hochst eigentiimliches Ver-

halten der Juraablagerungen zu dem sie deckenden Diluvium.

Die Gegend siidostlich von Czenstochau, bis zum rechten

Wartheufer, weist eine regelma^ige und scharf ausgepragte

streifenartige Verteilung der einzelnen nordweststreichenden
\

Jurazonen nach; die Diluvialbildungen treten hier nur ver- :

^) G. BiTKOWSKi: Uber die Jurabildungen von Czenstocbaa in

Polon. Beitrage zur Palaontologie Osterreich-Ungarns. 1887.
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eiuzelt aaf und mit VerwitteruDgspodukten der nackten Jura-

felsen zusammen. Ein ganz umgekehrtes Bild sehen wir

nordlich von Czenstochau und auf dem linken Wartheufer:

lange Streifen der Jurazonen verschwinden hier vollstandig,

und nur hier und da treten aus fast ununterbrochener Diluvial-

bedeckung vereinzelte Jurainseln hervor, zugleicli aber bleibt

die gesetzmaSige zugartige Anordnung der Jurazonen erhalten,

denn jedem Jurastreifen dort entspricbt eine Jurainsel bier,

nur ist der tektoniscbe Bau des Jarariickens sebr durcb die

Glazialbildungen verwiscbt. Wie gesagt, bildet eben das

Durcbbruchstal der Wartbe diese scbarfe Grenze zwiscben den

so verscbieden an der Oberflacbe gestalteten Partieen des

jurassiscben Zuges. Unwillkiirlicb kommt man auf den Ge-

danken, ob nicbt yielleicbt das Tal der Wartbe in irgend-

welcbeni Zusammenbange mit dem zu seinen beiden Seiten so

ungleicb gestalteten Diluvium stebe.

Die Frage nacb diesen Beziebungen interessierte micb

scbon lange; da aber die stratigrapbiscben Studien im Krakau-

Wieluiiscben Jurazuge micb fur langere Zeit in Ansprucb ge-

nommen baben, konnte icb auf dieses Problem nicbt naber

eingeben. Erst vor zwei Jabren bot sicb eine gute Gelegen-

beit dazu. Im Jabre 1909 wurde der Bau einer neuen Babn-

strecke von Czenstocbau nacb Kielce vorgenommen (samt einem

Umbau der scbon vorbandenen Linie von PreuBiscb-Herby

nacb Czenstocbau), welcbe den ganzen Jurazug bis Zloty Potok

durcbqueren soUte. Es waren viele Babneinscbnitte und Bob-

rungen in Aussicbt gestellt, die das Studium nicbt nur des

Juras, sondern aucb des ihn deckenden Diluviums fordern

konnten. Icb versaumte diese Gelegenbeit nicbt und unter-

sucbte das genannte Gebiet in Gemeinscbaft mit B. V. Beh-
BINDER. Ein ausflibrlicber Bericbt dariiber soli demnacbst

in den Scbriften des Geologiscben Komitees zu St. Petersburg

erscbeinen.

Dm einen tieferen Einblick in den geologiscben Bau der

Umgebung von Czenstocbau zu gewinnen, erganzte icb das

Forscbungsgebiet derart, dafi icb aucb in die Gegend nordlicb

von Czenstocbau. auBerbalb der neuen Babnstrecke, einige

Exkursionen unternommen babe. Es gibt in der betreffenden

geologiscben Literatur leider keine Vorarbeiten fiir diese Gegend;
nur lose Bemerkungen bieriiber finden sicb in mebreren Ar-

beiten zerstreut, bauptsacblicb in dem neu erscbienenen zweiten

Bande der „ Geologic von Polen" von J. v. Seemiuadzki,
welcber darin eine zusammenfassende Ubersicbt der bisberigen

Forscbungen im polniscben Diluvium und zugleicb ein Ver-
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zeichnis der betreffenden Literatur gibt'). Die grofie Liicken-

haftigkeit der Literatur veranlaBt mich, meine Beobachtungen

bei Czenstochau, welche mir einige neue Tatsachen brachten,

schon jetzt zu veroffentlichen, wenngleicli sie noch so sehr

unvollstandig erscheinen.

Das von mir begangene Gebiet liegt zwischen Czenstochau

und der Station Klomnice der Warschau—Wiener Eisenbahn

;

es ist von 0 und SO durcb das Wartbetal, von W durch die

Chaussee nach. Klobuck, von N anniihernd durch die Eisen-

bahnstrecke begrenzt und zerfallt in orographischer Hinsicht

in drei Teile, einen westlichen, mittleren und ostlichen. Als

allgemein gilt fiir das ganze Gebiet ein hiigeliger Aufbau der

Oberflache und ein vollstandiges Fehlen der oberjurassischen

Felsen, im Gegensatz zu einer wiisten Landschaft auf dem
rechten Wartheufer, fiir welches die Felsen geradezu charakte-

ristisch sind.

Der westliche Teil, zwischen Szarlejka, Grabowka,

Kiedrzyn und Wyczerpy, ist von mehreren groBeren und
kleineren Hiigeln (manchmal zu Ketten angereiht), langeren

und kiirzeren, breiten und schmalen Riicken bis I'/g km)
gebildet, die aber keineswegs regellos auftreten, sondern vor-

wiegend W—0 und seltener S bzw. SSW—N bzw. NNO
orientiert sind. Die mittlere Hohe der Oberflache ist beinahe

dieselbe wie siidostlich von Czenstochau; einige Puukte sind

sogar hoher als die jurassischen Felsen, indessen, wie wir

weiter unten sehen werden. besteht das Material dieser Walle

und Hiigel nicht aus jurassischen Gesteinen, sondern fast aus-

schliei31ich aus Glazialbildungen.

Im mittleren Teile, zwischen Mstow, Rendziny und

Rudniki, sieht man oft Jurakalksteine unter einer diinnen

diluvialen Lehmbedeckung; aber nirgends kommt hier der Jura

zur Oberflache und beeinflufit auch keineswegs deren Gestaltung,

da stets die hochsten Punkte vom Diluvium gebildet werden;

im allgemeinen ist auch hier die Oberflache stark unduliert,

doch ruhigere Landschaftsformen — dem Warthetale parallele

wallartige Riicken — herrschen vor.

Endlich im ostlichen, dem groJBten Teile des untersuchten

Gebietes, zwischen Rudniki, Koscielec und Klomnice einerseits

und der Warthe andererseits, ist die Oberflache beinahe ganz

flach, mit kleinen hier und da aufgesetzten Hiigeln.

Die "Warthe, welche unser Gebiet, wie schon bemerkt,

siidlich und dann ostlich umflieBt, besitzt im Bereiche des

1) SiBMiRADZKi: Geologia ziem polskich 11, 1909, S. 433—524.
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Jurazuges bei Mirow und Mstow ein schmales typisches Durch-

bruchstal, erweitert es aber unterhalb Skrzydiow betracbtlicb,

bis zu 4 km Breite; bier miinden die aus SO kommenden —
Wiercica und weiter unterbalb die Przyrowka, letztere in

einem iiberaus breiten altdiluvialen Tale. Die Taler dieser

beiden Zufliisse vereinigen sicb im SO bei Przyrow und Ko-
niecpol mit dem alten Tale der Pilica, welcbe jetzt dort nach NO
umbiegt. Von der Miindung der Przyrowka wendet sicb die

Warthe bei PJawno nacb NNW und durchquert bis Dzialoszyn

und Zalencze zum zweiten Male den Krakau— Wieluiiscben

Hobenzug, um dann in einem krummen Bogen nach NNO
umzubiegen.

Der im grofien Bogen der Warthe — Ton Czenstochau

bis Dzialoszyn — eingeschlossene Raum wird bauptsachlich nach

N zu unterem nordlichen Telle des Warthebogens und deren

Zuflusse Lisswarta entwassert; der siidliche Pandteil de&

Raumes zwischen Czenstochau und KJomnice liegt am hochsten,

hat nur selten kleine Abfliisse zur siidlich yerlaufenden Warthe
und bildet auf diese Art eine Wasserscheide zwischen dem
nordlichen und siidlichen Laufe der Warthe in unserem Gebiet.

Es war eben diese Wasserscheide der Gegenstand meiner

Untersuchungen. Ich beginne mit Beschreibung einiger Ent-

bloBungen in dieser Gegend und der am meisten typischen

Landschaftsformen

.

Ein guter AufschluB der glazialen Ablagerungen befindet

sich im W der Stadt Czenstochau an der Chaussee nach

Klobuck, gegeniiber dem Friedhofe St. Rochs, in einer grofien

quer zum Wege zur Gewinnung Yon Sand, Kies und Lehm
angelegten Grube, Yon ca. 200 X 60 Meter Flachenraum und
bis 10 Meter Tiefe.

[m nordlichen Ende dieser Grube bemerkt man unter

Humusdecke:

2. Hell- bis dunkelgraue, dann ockergelbe und braun-

rote, fein- und grobkornige, deutlich kreuz-

geschichtete fluvioglaziale Sande mit Einlagerungen

Yon Kies, Grand und Gerollen aus krystallinischen

und jurassischen Gesteinen; in oberen Sandlagen

ist auch blaulich-grauer Ton mit kleinen Gerollen

in Linsen und Taschen eingeschlossen; die Machtig-

keit der Sande betragt ungefahr (es ist aber nur

die obere Partie gut aufgeschlossen) .... 4,5 m
1. Rotlichbrauner und gelber, stark sandiger Ge-

schiebemergel mit dunkelbraunen sandigen Ein-
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lagerungen, Streifen und Einscliliefiungen von

blaulichgrauem und rostbraunem sandigen Ton.

Die Geschiebe — darunter aiich groBere krystalli-

nische Blocke — bestehen iiberwiegend aus

jurassiscben Gesteinen — eisenschiissigen Sand-

steinen des Bajocien und oberjurassiscben Feuer-

steinen. Die sicbtbare Macbtigkeit des Gescbiebe-

mergels betragt 2,0 m
diirfte aber yiel groBer sein; unten kommt Scbutt 3,0 m

Im nordwestlicben Ende der Grube sind sebr scbon die

kreuzgescbicbteten fluvioglazialen bell- und dunkelbraunen

Sande, mit Einlagen und Tascben YOn blaulicbgrauem Ton
mit GeroUen aufgescblossen. Auf der westlicben Wand beginnt

der Gescbiebemergel gleicb am Boden der Grube bis zu 3,0 m
Hobe. Es liegen bier groBe (bis '^j^ m im Durcbmesser) aus

der Morane berausgeloste Gescbiebeblocke umber; die Morane
entbalt bier ein groBes Nest weiBen Sandes und Streifen roten,

gelben und fast scbwarzen eisenscbiissigen, bisweilen fest

zementierten Sandes. Nacb oben folgen wieder fluvioglaziale

Sande. Der blaulicbgraue Ton ist wabrscbeinlicb in kleineren

Vertiefungen im Sande von voriibergebenden, spaterbin wieder

versandeten Wasserpfiiblen gebildet worden.

Gegen NW von dieser Sandgrube, deren Oberkante eine

Hobenlage von 277 m bat, erbebt sicb die Oberflacbe ali-

mablicb bis zu einem Hiigel, mit einer Scbauze auf dem
Gipfel, von 293 m Hobe, nordwiirts wovon sicb der Militar-

exerzierplatz befindet. Auf dem Gipfel und den benacbbarten

Feldern liegt eine groBe Menge von mittelgroBen Gescbieben

und aucb verscbiedenartigen Gerolles (Blockpackung?). Die

gesamte Macbtigkeit des Diluviums, vom Boden der Sandgrube

bis zur Spitze des Hiigels, betragt 26 m. Der erwabnte

Hiigel gebort eigentlicb zu einer 3 km langen Beibe von An-

boben, welcbe bogenartig verlauft — anfangs nacb NW und

NNW, dann nacb NNO, um scblieBlicb wieder in nordwest-

licber Bicbtung sicb bis Zabieniec zu erstrecken. Der nord-

nordostlicbe, quer zur allgemeinen Bicbtung verlaufende Teil

dieses Biickens bildet einen ausgezeicbneten Wall 1 km ostlicb

vom Dorfe Grabowka; dieser Wall beginnt in einer Entfernung

etwas iiber 1 km von dem mit der Scbanze gekronten Hiigel

(293 m), ist ungefabr 10 m bocb, oben scbmal, unten 15 bis

25 m breit, mit einem Boscbungswinkel bis 45°, und bestebt

aus vier eng aneinander gereihten langlicben Hiigeln aus

solcber Unmenge von mittelgroBen Gerollen, Kies und Grand,
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ohne Zwischenlage YOn Sand oder Lelim, da6 auf einer ziem-

lich langen Strecke das Feld unbestellbar bleibt. Das merk-

wiirdigste ist, daB die vier Hugel alle eine und dieselbe
Hohe (281,5 m) erreichen (ein As?); die westliche steilere

Seite dieses Walles wird von einem ziemlich tiefen Graben

begleitet. Am FuBe eines dieser Hiigel wird weiBer Oxford-

Kalkstein gewonnen, sowohl wie auch in Czenstochowka west-

lich Yon der Sandgrube bei St. Roch und dem Hiigel mit der

Sclianze. Der Kalkstein liegt in demselben Niveau wie das

Diluvium der Sandgrube. Es scheint wohl moglich, daB die

Glazialbildungen hier eine groBe Vertiefung in dem vorglazialen

Untergrunde eingenommen haben und dadurch zur machtigeren

Entwickelung gelangt sind.

Der Hiigelriicken, welchen wir von Czenstochowka bis

Zabieniec verfolgt haben, dehnt sich auch in ostlicher Rich-

tung welter aus. Zwischen Gzenstochau im Siiden, Kiedrzyii

und Jozefka im Norden ziehen sich langgestreckte breite

sandige Hiigel und mehrere parallele durch kleine Langstaler

getrennte Walle von gleicher (275— 280 m) Hohe mit massen-

haft vorkommenden mittelgroBen Geschieben, Gerollen usw. hin.

Bei dem Vororte Wojtostwo biegen alle diese Walle nach NO
um und verlaufen dann parallel dem Warthetale bis Kamieii

und Wyczerpy. Zwischen dem Yororte Kule und dem zweiten

Czenstochauer N-Friedhof ist solch ein Wall durch einen alten,

leider sehr verwachsenen Bahneinschnitt aufgeschlossen und
zeigt einen Aufbau aus braunen gerollreichen Sanden. Einige

gute Aufschliisse beiiuden sich km westlich von dem oben-

genannten Friedhof zu beiden Seiten und zwischen zwei Land-

straBen nach Kiedrzyii und Jozefka. Es ist hier wesentlich

dasselbe Profil wie in der Sandgrube bei St. Roch: unten

gelblichbrauner sandiger Mergel, reich an groBen krystallini-

schen und jurassischen Geschieben (er liegt in etwas tieferem

Niveau als dort), oben sehr machtige fluvioglaziale Sande.

Die GeroUriicken bilden in der nachsten Umgebung von

Gzenstochau im groBen und ganzen einen langen, nach Norden
offenen Bogen; inmitten des so begrenzten Gebietes sind einige

Stellen vertorft (z. B. westlich von Kiedrzyii), seltener kommt
Flugsand vor.

In Kamieii ist dicht am Warthetale ein isoliert da-

stehender, ziemlich groBer Oberjura-Kalkfelsen, auf welchem
der Meierhof erbaut ist, vorhanden. Nur die Nordseite dieses

Felsens ist mit Sand und Gerolle bedeckt, die siidliche wird

zeitweise vom FluBe unterspiilt und weist keinen unmittel-

baren Zusammenhang mit dem Untergrunde an; freilich
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konnte man dariiber mit voller Gewifiheit nur auf Grund einer

Bohrang urteilen; da aber diese Felsenkalkpartie hier in

relativ sehr tiefem Niveau liegt, und iiberhaupt die Zone der

Felsenkalke erst weiter ostlich beginnt, ist es sehr wahrschein-

licli, daB dieser Jurablock hierher aus Nordosten vom Inland-

eise mitgeschleppt worden ist.

Die Landschaft weiter ostlich von Kamieii, gegen

Wyczerpy und Jaskrow bei Mstow, hat im wesentlichen den-

selben Charakter wie bei Czenstochau, nur treten die san-

digen GeroUbildungen, deren wall- und hiigelartige Anordnung
jene Gegend beherrschte, hier sehr gegen die Morane zuriick,

welche groBere Fliichen einnimmt; so breitet sich nordlich von

Wyczerpy bis Rudniki ein langes, schwach welliges Moranen-

plateau aus.

Ostlich von Wyczerpy, zu beiden Seiten der Chaussee und

ferner im Walde kommen wieder flache Riicken und vereinzelte

Hiigel aus Grand und Gerolle zum Vorschein. Am Wege von

Jaskrow iiber Konin nach Rudniki, an welchem an wenigen

Piinkten oberjurassischer Kalkstein gewonnen wird, sind stellen-

weise die Glazialbildungen sehr schwach entwickelt. Auf
halbem Wege von Jaskrow nach Konin zieht sich links ein

groBer vertorfter und zum Teil bewaldeter Sumpf, genannt

Przepasc, bin. Eine sehr unruhige Landschaft bemerkt man in

westlicher Umgebung von Konin mit mehreren hohen und

spitzigen, aus Sand, Kies und Gerolle bestehenden, dem Ge-

schiebemergelplateau aufgesetzten Hiigeln.

Je weiter vom Warthetale in der Nordrichtung, desto

mehr verflachen sich die Landschaftsformen: So ist nordlich

von Konin und Rudniki die Gegend schon beinahe ganz eben;

die Hijgel und Riicken verschwinden fast voUstandig, und die

Oberfiache ist vorwiegend durch eine typische, nur manchmal
sandige Grundmorane gebildet. Ein ganz isolierter, sehr netter

0—W streichender Wall (80 m breit und zweimal so lang) aus

Kies, Gerolle und groBen Geschiebeblocken befindet sich 1,5 km
nordlich von Rudniki. In der Gegend zwischen Rudniki und

Kiomnice und in der weitesten Umgebung von Klomnice breitet

sich eine typische Grundmoriinenlandschaft aus, dann und wann
von kleinen AUuvialtalern durchschnitten. Das Material der

Morane ist fast ausschlieBlich nordischer Herkunft.

Aus der obigen fliichtigen Ubersicht des Diluviums nord-

lich von Czenstochau ist wohl zu schlieBen, daB dieses hier

in Gestalt einer sandigen gerollreichen Endmoranenland-
schaft ausgebildet ist, welche weiter nordwarts in eine typische

Grundmoranenlandschaft iibergeht.



Die Glazialbildungen in der Stadt selbst und in ihrer

siidlichen Umgebung zeigen etwas abweichende Yerhaltnisse.

Im W von Czenstochau erhebt sich der schon oben erwahnte

Berg, Jasna Gora (294 m), 40 m iiber dem Niveau der Stadt;

im 0 der Stadt, bei Zawodzie, auf dem recbten Wartheufer,

in einer Entfernung von 3,5 km von Jasna Gora, erhebt sich

ein zweiter, Ziota Gora (274 m). Von den beiden aus Jura-

schicbten zusammengesetzten Bergen ist der erste frei vom
Diluvium, der zweite, niedrigere, die Zlota Gora, ist mit fluvio-

glazialen Sanden bedeckt. Im Zwischenraume westlich von

der durch die Stadt fliefienden Wartbe sind an mebreren

Stellen fluvioglaziale Sande iiber demselben Gescbiebemergel

wie bei St. Roch aufgescblossen (z. B. in den Lehmgruben
einer kleinen, zurzeit nicbt in Betrieb befindlichen Ziegelei

ostlich von der St. Barbara -Kirch e), sie bilden aber
nirgends solche Anhaufungen wie nordlich von «Gzen-

stochau.

Durch den siidlichen Teil der Stadt lauft die Stradomka

nach Osten der Warthe in einem breiten Tale zu und vereint

sich nahe ihrer Miindung mit einem zweiten aus SW kommen-
den Zuflufie, der Konopka. Sowohl diese ZuMsse der Warthe
als auch der noch siidlichere, die Kamieniczka, sind durch

Zwischentaier mit dem Fiui3gebiet der Lisswarta verbunden,

welche wieder den Zusammenhang einerseits mit der Prosna

und andererseits mit der Malapane vermittelt. Siidlich von

der Warthe, im Gebiete des felsigen Jurazuges und auch siid-

lich von der Stradomka, in einer niedrigen und flachen, stellen-

weise versumpften Gegend dehnen sich weit und breit Sande
mit Gerollen und gut abgeroUten groBeren Geschieben aus.

Diese Sandrbil dung en bilden ein Seitenstiick zu den nord-

lich von Czenstochau entwickelten Endmoranenbildungen. Aus
den Glazialbildungen sind an vielen Orten in spat- und post-

glazialer Zeit groJBe Diinenfelder entstanden, wie z. B. siidost-

lich von Zawodzie. Es ist dies eine wahre „Wiiste" im
Sinne von P. TUTKOWSKI. Dieser Forscher unterschied, wie

bekannt, an der Peripherie des sich zuriickziehenden Inland-

eises zwei Zonen: 1. eine nahere — der Deflation —

,

und 2. eine weitere — der Inflation. Die groBen ortlichen

Aufschiittungen von Flugsand siidlich und siidostlich von

Czenstochau, dann die groBartigsten Verwitterungsformen der

jurassischen Felsen, z. B. bei Olsztyn, Zloty Potok usw.,

erinnern sehr an manche Wiistenformen , besonders an so-

genannte „Zeugenberge". Weiter siidostlich von Zloty Potok,

bei Lelow, beginnt das LoBgebiet, die Inflationszone von
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TUTKOWSKI, was sehr gut mit seiner Theorie iiberein-

stimmt

Das den Czenstochauer Endmoranenbildungen parallel, im

Siiden yerlaufende Durchbruchstal der Warthe zwischen Czen-

stochau und Skrzydlow bestand wahrscbeinlich noch vor der

DiluYialzeit und wurde dann TOn den Schmelzwassern dcs

Inlandeises zu einer Abflufirinne benutzt; es scheint demzu-
folge einen Teil eines groBeren Urstromtales zu bilden, denn

es steht, wie schon bemerkt, einerseits nach Osten durch

Przyrowka mit dem oberen Laufe der Pilica bei Koniecpor^'),

andererseits nach Westen durch die Stradomka und Lisswarta

mit der Malapane, also mit dem groBen Breslau-Magdeburger

Urstromtal, zusammen. Es liegt aber doch kein hinreichender

Grund yor, das Czenstochauer Urstromtal durchaus als die

eigentliche ostliche Yerlangerung des Breslau-Magdeburger

aufzufassen ; vielmehr diirfte man sie weiter sudlich im Queli-

gebiete der Malapane, Schwarzen Przemsza, Warthe und der

Pilica — zwischen Woischnick, Siewierz, Ogrodzieniec und der

Stadt Pilica — suchen. Es fehlen aber noch bis jetzt die

hierzu zugehorenden Endmoranen. Den oberen SO—NW durch

Sandrbildungen Terlaufenden Teil der Warthe Yon Kromotow
bis Czenstochau konnte man sich dann leicht als ein Verbin-

dungstal yon zwei Urstromtalern denken.

Wie die Warthe bei Czenstochau nur ein Stiick des Ur-

stromtales bildet, so ist es auch mit den Endmoranen. Nach
einer groBen Unterbrechung finden sich nordwestlich yon Czen-

stochau Endmoranenbildungen wieder yor. Namlich auf dem
halben Wege yon Czenstochau nach Wielun, in der Umgebung
yon Jaworzno und Pudniki und dann bei Wielun selbst^)

sind sehr typische Endmoranenwalle entwickelt. Diese Gegend

wurde yon mir speziell nicht untersucht; ich behalte es mir

aber yor, dies in der nachsten Zukunft zu tun. Ostlich yon

') P. TuTKOWSKi : Zur Frage iiber die BilduDgsweise des LoB.

Die Erdkunde (rassisch) 1899. (Ref. im Geol. Zentralbl. I, S. 405 bis

409.) — Eine ausfiihrliche Darstellung der Ansichten des Autors findet

sich in seinem neuen groBen Werke: Die fossilen Wiisten der Nord-
hemisphare. Ebenda 1909, S. 104-111, 292-297, 318.

^) Der untere Lauf der Pilica, unterhalb Sulejow, wurde schon
friiher von Sibmiradzki als ein ebenfalls mit der Warthe, aber durch

die Widawka, zusammenhangendes Urstromtal angesehen. (Beitrag zur

Kenntnis des nordischen Diluviums auf der polnisch-litauischen Ebene.
Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1889, 39, S. 460.)

2) SiEMiRADZKi: Sprawozdanie z badan gieologicznych w gub.

Piotrkowskie] i Kaliskiej, w dorzeczu Warty i Prosny. Pam. Fiz. IX,

1889, S. 8— iO.
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Czenstochau, zwischen der Warthe und Pilica, sind bisher noch

keine den Czenstochauer entsprechende EndmoranenbilduDgen

gefunden.

Es bleibt nocb zu erwahnen, dafi der nachstfoJgende

nordlichere Endmoranenzug schon Yon SlEMlEADZKI beschrieben

worden ist ; er verlauft von Gorzkowice und Noworadomsk,

dem rechten Wartheufer entlang, bis nordlich von Dzialoszyn,

iiberschreitet dann die Warthe nnd erstreckt sich weiter bis

-nach Kalisch^).

Als diesem Endmoranenzuge entsprecbendes Urstromtal

kann man den genau parallelen Lauf der Warthe — von der

Umgebung von Noworadomsk bis Dzialoszyn und Zalencze —
wohl ansehen^). Weiter in siidlicher Umgebung von Wielun

gibt es mehrere VerbinduDgstiiler zwischen der Warthe und

Prosna.

Es ist sehr moglich, dafi die Strecke von Noworadomsk
bis nach Kalisch das ostliche Glied des Glogau-Baruther Ur-

stromtales darstellt.

Wir sind somit bei der Erorterung der Be-
ziehungen, in welchen die Warthe zu der Ober-
fl ach en ge stal tung im Czenstochauer Juragebiete
steht, zu einer solchen Losung gelangt, die den
Endmoranenbildungen in nordlicher Umgebung der
Stadt und den spat- und postglazialen Erscheinungen
in der siidlichen die HauptroUe abgibt. Freilich nur

weitere, das Diluvium mehr als bisher beriicksichtigende For-

schungen im siidlichen und westlichen Polen konnen es er-

moglichen, uns iiber den A erlauf der Glazialzeit in Polen ein

vollstandigeres Bild zu schaffen.

') SiEMiRADZivi : a. a. 0., S. 457. — Derselbe: tJber Moranen in

der Gegend von Kalisch undRadomsk. DieseZeitschr. 1894, 45, S,558.

—

Iq letzter Zeit wurde dieser EndmoraneDzug von neuem von Herro
Cz. LopuSKi in Warschau sorgfaltig untersaclit und soil demnachst
eingehend beschrieben werden; nach seiner liebenswiirdigen Mitteilung

ist dieser Zag in Form von typischer Kames land schat't aasgebildet.

^) Dieses Talstiick der Waithe ist wahrscheinlich ebenfalls ein

vordiluviales und hangt mit groBen von mir in der Umgebung von
Wielun verfolgten ostsiidostlichen Verwerfungen zusammen (vgl. Srp:Mi-

RADZKJ, Geol. ziem polsk. I, S. 385).
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