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\ X / is*a — matka rzek polskich —  dookota ktörej ugrupowaio 
’  * si§ tyle osad, drög i procesöw historycznych, jest rzek^ 

zJozon^: bez trudnosci wyröznic mozemy ärödbeskidzki bieg zst§p- 
czy, podkarpacki nast^pczy, wytomowy a pözniej brözdowy w srod- ! 
kowej Polsce, wytomowy pojezierny i nizinny zutawski. Te juz 
zewn^trznie tak rözne cz^öci sktadowe Wisty stanowi^ oczywiöcie 
pierwiastki o odmiennym morfogenetycznym charakterze: jednemu 
z nich —  naukowo moze dotqd najmniej poznapemu — poswi^- 
ciJem baczna uwag§ w czasie mych licznych w^dröwek po po- 
tudniowej Polsce, przeprowadzonych w czasie wielkiej wojny. 
Poddatem cafy bieg Wisty mi^dzy Sandomierzem i Ptdawami do- 
kiadnej analizie morfologicznej, czyniqc przy sposobnoöci takze 
obserwacje nattiry antropogeograficznej. Wyniki tej analizy dadzq 
si^ stre^cic w najogölniejszej formie jak nast^puje, przyczem od- 
syiam co do wszystkich szczegötöw i dowodöw do obszerniej- 
szego tekstu obcoj^zycznego niniejszej rozprawy, ktöra w rekopisie 
gotowg byta w zimie roku 1917/18.

I.

Zasadniczq cecha w rozwöju morfologicznym calej Polski 
srodkowej, oddawna zauwazonq, lecz z pöwodu braku nalezytych 
obserwacyj, jak i dostatecznego mäterjaiu kartograficznego blizej 
nie wyjasnionq, jest pot^zny rozwöj prawieröwni srodkowopolskiej, 
ktöra cz^sciowo zapadta si§ pod niziny podkarpackie, cz§Sciowo 
zas zachowata sig w röznych poziomach na wyzach srodkowej 
Polski. Coraz bardziej si$ przekonywujemy, ze owq prawieröwni^ 
srodkowopolska sledzic mozemy od Odry po Bug; na zachodzie 
przechodzi ona prawdopodobnie w „germanskq“ prawieröwni^, 
"ktörq wykazat Braun, na wschodzie zas tworzy ona analogicznie 
jeszcze powierzchni^ ptyty wotynskiej, moze nawet i örodkowo- 
rosyjskiej. Nie jesteömy jeszcze w tej chwili w stanie wykazac 
szezegöfowo wszystkie dyslokacje, uskoki i przesuni^cia, zgi^cia
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i t. d. tej prawieröwni, odgadujemy jednak juz dzis, ze powstanie 
i dyslokacja wtasnie tej prawieröwni stata si^ miarodajnq dla roz- 
woju dzisiejszego krajobrazu obszaröw srodkowopolskich. Ponad 
13 prawieröwni^ sterczq naogöt tylko twardziele (monadnoki), ktöre 
swe wzgl^dnie znaczne wzniesienie zawdzi^czajq wi^kszej odpor- 
no£ci swych materjatöw, przewaznie starszych (np. göry Kielecko- 
Sandomierskie) lub tez szcz^tki denudacyjne poktadöw mörz, 
ktöre ongis zalewaty wyze srodkowopolskie i pokrywaty je swemi 
poktadami,

W spom nian^ prawieröwni^ mozna wzdtuz srodkowopolskiego 
wytomu W isty £ledzic bez przerwy. Ona przecina podtoze geolo- 
giczne wsz^dzie zupetnie gtadko i niezgodnie i jest praw ie wsze- 
dzie pokryta lössem oraz materjatami lodowcowemi. Natomiat nie 
udato si§ dot^d stwierdzic z dostateczn^ pewnosci^ zaleganie pra
wieröwni przez poktady rzeczne, otoczaki i t. d.; praw da, ze po
ktady tego rodzaju, oznaki bqdz co badz dojrzatego rozwoju kraj
obrazu, musialy chyba ulec sprz^tni^ciu przez l^dolöd epoki gia- 
cjalnej. Praw ieröw nia jako taka wykazuje lekki i iagodny, ale sta- 
nowczy upad ku pötnocy. W  tym kierunku prawieröwnia, o ktörej 
mowa, stale sie obniza, wywotujqc tem sam em  wrazenie jakoby 
byta dalszym ciqgiem praw ieröw ni pogörza karpackiego. Za tem 
przypuszczeniem przem awia istotnie duzo, choc dostatecznych i sci- 
siych dow odöw  na razie niema. Nie mozemy si^ ta  sprawq, ktö- 
raby nas odwiodta od w tasciw ego tem atu rozprawy, blizej zajqc.

Czqsc prawieröwni srodkowopolskiej, ktöra towarzyszy wy- 
tornowi Wisty, nie przedstawia obecnie jednolitej röwni; przerywa 
jq na linji Janowiec— M^cmierz— Opoie maty prög fnorfologiczny, 
zwröcony swem czci'em ku potudniowi, praw dopodobnie prög 
o charakterze progu uskokowego. Dzieii on skib^ pötnocnq (Janc- 
wiec— Kazimierz) od potudniowej (Zawichost— Annopol). Skiba 
pölnocna rozpada si<? prawdopodobnie wskutek uskoku potudni- 
kowego, ktöry przechodzi dolina Wisty mi^dzy Kazimierzem a Pti- 
tawam i na utamek zachodni i wschodni, z ktörych zachodni dzw ig- 
ni^ty zostat o 30 m i przytem ustawiony poziomo, podczas gdy 
utamek wschodni zachowat swe pierwotne nachylenie- ku pötnocy. 
Jesli te przypuszczenia okazq sie stusznemi, nalezatoby uw azac 
prawieröwni^ srodkowopolska, ktöra w obszarze Kraköw-—Czq-  
stochowa ulegta wygieciu, a nad Nidq wgi^ciu, w obszarze W isty 
za zmodyfikowan^ przez szereg uskoköw.

O strukturg geologiczng. terenu praw ieröw nia srodkow opolska
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mato sicj troszczy. Co prawda, struktura ta — o ile dotqd wia- 
domo — jest naogöt bardzo prosta. Z wyjqtkiem silnie dysloko- 
wanych kohczyn Sredniogörza Srodkowopolskiego, si^gajqcych po 
Sandomierz, ktöre prawieröw nia scina zupeinie gtadko, oraz mato 
dotqd zbadanego trzeciorz§du, o ktörym nie wiemy, czy lezy na 
podtozu zgodnie czy tez niezgodnie, a wi^c czy zostat wraz z niem, 
czy ponadto i oddzielnie tektonicznie wzburzony, catemu wyto-i 
mowi Wisty towarzyszy wzgl^dnie spokojna ptyta opoki. Caty 
zespöt poktadöw geologicznych wytorrru Wisty stanowi widocznie 
skrzydto pötnocne wielkiej geoantikliny, ktörej jqdrem jest paleo- 
zoikum gör Sandomierskich, zapadte zresztq dalej ku wschodowi 
pod nizinq nad Tanwiq (Teisseyre). Dodac jednak nalezy, ze wspo- 
mniana ptyta kredowa nie lezy tak spokojnie, jak dawniej przy- 
puszczano, lecz wykazuje szereg ptaskich siodet i ondulacyj, ktöre 
stojq rnoze w pewnyrn przyczynowym stosunku do zw^zen i roz- 
rzerzen morfologicznych wytomowej doliny Wisty. Pozatem jed
nak —  zdaje si§ —  nie zaznaczaja. si§ w morfologji terenu.

Chc^c oznaczyc wiek prawieröwni srodkowopolskiej, mozemy 
wzi^c za oparcie tylko stosunki na kraw^dzi niziny Sandomier- 
skiej. Niz ten zalany byt w  mtodszym trzeciorzedzie morzami, ktö- 
rego poktady zostaty po cz^Sci jeszcze zeigte przy tworzeniu si§ 
prawieröwni, po cz^sci zas ztozone na juz gotowej prawieröwni, 
ktöra obsun^ta si$ cz^sciowo do tego morza. Siemiradzki wywo- 
dzi, ze ptyta srodkowopolska ulegta transgresji w helvetien (po
ktady itöw i glin), z poczqtkiem tortonienu cofn^to si§ morze 
praw dopodobnie z powodu dzwigania sie Karpat i ruchöw z tem 
zwi^zanych, w görnym miocenie nastqpiiö powtörne, tym razem 
tylko ptytkie zalanie wyzyny srodkowopolskiej, u ktörej krawedzi 
potudniowej ztozone zostaty poktady gipsu w Wislicy, Proszowi- 
cacli i Staszowie. Z poczqtkiem sarmatu morze cofa si^ ku wscho
dowi, przyczem ulega röwnoczesnie wystodzeniu, zostawiaj^c swe 
najdalej ku wschodowi wysuni^te slady pod Tarnobrzegiem i Po- 
taheem.

Jak dtugo tektonika tych mtodotrzeciorz^dowych poktadöw 
w obszarze Sandomierza nie b^dzie doktadnie zbadanq, nie b^dzie 
mozna definitywnie ustalic wieku prawieröwni Srodkowopolskiej. 
Nieliczne odkrywki, ktöre sam widziatem, nasun§ty rni jako na razie 
najbardziej praw dopododobn^ hipotez^ przypuszczenie, ze miocen 
dolny zostat jeszcze zdyslokowany wraz z kredq, podezas gdy gör- 
nomiocehskie poktady gipsonoSne lezq na gotowej juz prawieröwni.
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W obec tego powstanie srodkowopolskiej- prawieröwni odniesc-by 
nalezalo do okresu ruchöw tortonskich i dzwigania si§ Karpat. 
Po przemijajqcem tylko zanurzeniu prawieröwni w okresie görno- 
miocehskim, kiedy jej obszary brzezne zalane zostaly, ulegla ona 
definitywnemu wydzwigni§ciu praw dopodobnie juz w sarmacie, 
(a zwlaszcza w pliocenie, przyczem polam ane zostala na skiby. 
W  czasie tego wydzwigni^cia cz^sc brzezna poludniowa ulegla 
wgi^ciu i zanurzyla si^ pod nizin^ malopolske, pölnocna zas za- 
chowata swöj upad pölnocny i umozliwila wodom  karpackim  od- 
p!yw ku Battykowi. Tem samem Pra-W isla powstala.

II.

W  chwili dzwigni^cia epeirogenetycznego rozpocz^lo si^ plio- 
censkie odm lodnienie terenu: poci§lo ono prawieröwnie i utwo- 
rzylo z niej pogörze dobrze rozczlonkowane. Poniewaz mogli^my 
na kazdym kroku stwierdzic, ze doliny wöwczas pow stale zasy- 
pane se az po dzisiejsze dno dolinnne pokladam i dyluwjalnemi 
(morenami, lössem i piaskami), nalezy przypuscic, ze odmlodnienie 
to trwalo dosyc dlugo i doprowadzilo do wytworzenia si§ dolin 
niemniej gt^bokich jak dzisiejsze. A wi^e pliocenska basis ero- 
zyjna nie wyzej lezala od dzisiejszej. Dlatego tez przypuszczamy, 
ze wszystkie systemy teras, ktöre mozemy zauwazyc w wylomie 
W isty se pliocenskie, o ile nie sktadaje si^ z materjalöw dylu- 
wjalnych lub aluwjalnych. Pow stanie ich wi^c odniesö nalezy do 
tego pierwszego okresu rozdolinienia terenu nad srodkowopolskim 
wylomem Wisly.

Udalo mi si§ rozröznic na ogöl w poziomie, nizszym od pra
wieröwni (90 m w pogörzu Kazimierza, a 70 m (czyli poziom E) 
w pogörzu okolic Zawichosta, Annopolu i Janow ca) cztery wyz- 
sze i dw a nifcsze systemy teras a rpianowicie w wysokosci wzgl^dnej 
nad dzisiejsze döline £>0, 40, 25, 15, 5— 10 i 2— 4 m (systemy 
wzgl. poziomy D, C, B, A, b, a). Formami przewodniem i najlepiej 
rozwini^temi se b (terasa „dolna“) i B (terasa „m iastow a“). 
Pierw sza z nich jest jeszcze napew no aluwjalne, podczas gdy 
terasa a, lezeca w obszarze inundacyjnym, tworzy si$ przed na- 
szemi oczyma. Terasa m iastowa zawiera co praw da rzadko w lössie, 
ktöry je  pokrywa, kosci dyluwjalnych ssawcöw (rnamut), dlatego 
uwazam y je  taksam o jak nieco mtodsze teras§ A za dyluwjalne. 
W  ten sposöb pozostaje nam jako praw dopodobnie pliocehskie
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terasy C w 40 m i D w 45— 80 m, wci§te wytacznie w litq skat§ 
i tworzqce nieraz szerokie listwy (np. w pogörzu Soleckiem).
Z temi, praw dopodobnie pliocenskiemi poziomami zwigzane sq 
nieliczne zresztq szczqtki opuszczonych den dolinnych, w jednym 
wypadku zwiqzanych z epigenezq, ktöre mogtem zaobserwowac 
na obszarze Wisty wytomowej. Wszystko to sq formy erozyjne, 
predyluwjalne, pokryte cienkq warstw^ materjatöw dyluwjalnych.

Te trzy pary teras, ktöre mogtem wyröznic w wytomie Wisty, 
dzieli mi^dzy sobq wi^kszy odst^p pionowy, anizeli cztonköw kaz- 
dej poszczegölnej pary. System bytby wi^c nast^pujqcy:

poziom teras wzniesienie nad dnem doliny W isty wiek

D 
C 
B 
A 
b 
a

W  kazdym razie rozdolinienie w pliocenie byto nieco stabsze \ 
anizeli dzi§, gdyz mozna obecnie obserwowac liczne dolinki nie- 
wqtpliwie podyluwjalne. Przyjmujqc pliocenskie rozcztonkowanie 
dolinne o'oszaru nad srodkowq Wisty, tem samem rozstrzygamy 
tez wiek i genez§ samej doliny wytomowej. Pozostaje w tym wy
padku tylko mozliwoäc przypuszczenia, ze dolina Pra-W isty juz ; 
zaznaczonq byta na prawieröwni tzeciorz^dowej; pözniej w gi^bita 
si^ w  miar§, jak dzwigata si§ wyzyna srodkowopolska, przyczem 
dostosowata si§ do tworz^cych si§ linij uskokowych, nie tracqc 
jednqk swego zasadniczego, pötnocnego kierunku.

Z tego wynika, ze wspomniany wytom Wisty jest praw do
podobnie mtodotrzeciorz§dowego wieku, moze pliocenskiego, w kaz
dym razie przeddyluwjalny: Charakter jego okreslic mozna jako 
przetrwaty (antecedencyjny). Tem samem upadtyby wszystkie hi- 
potezy, ktöre okreslaja stosunki hydrograficzne Polski potudniowej 
jako dyluwjalne, a naw et podyluwjalne. Analogicznie kwestjono- i 
wac musimy przypuszczenie,jakoby wytom srodkowopolski ttumaczyc j 
nalezato wsteczng erozjq z brözdy örodkowopolskiej, przeptywem ' 
zastoiska dyluwjalnego, utworzonego w miejscu dzisiejszej niziny 
Matopolskiej, lub tez subglacjalnq erozjq rzqk, ptyn^cych pod cza- 
szq lqdolodu w miejscu dzisiejszej doliny Wisty ku potudniowi.

50— 55 m pliocen
40 m „
25 m dyluwjum
1 5 m „

5— 8 m aluwjum-
2—4 m



III.

Okres lodowy zaznaczyl sig w ewolucji wylomu W isiy w spo- 
söb powazny, choc calkiem odrnienny. Lqdolöd pölnocny przy- 
kryl —  jak wiadom o — w okresie swego maksymalnego zasiqgu 
caly wyz Srodkowopolski, naw et po wierzcholki Sredniogörza 
Kieleckiego (611 m), si^gajqc jeszcze w glab pogörza Karpackiego 
i podchodzqc blisko pod kraw^dz plyty Podolskiej. Nalezy przy- 
puscic, ze przy jego posuwaniu sig ku poludniowi jezor, kroczacy 
juz istniejqcq wöwczas dolinq wytomowq Wisly, przesuwal sie 
szczegölnie szybko ku poludniowi, niszczac przytem nizsze terasy 
piiocenskie calkowicie, wyzsze zas w znacznym stöpniu. Z drugiej 
strony nalezy jednak i o tem pamietac, ze erozyjny wplyw l^do- 
lodu w dolinie Wisly w net zast^pionym byc musial wplywem ra- 
czej ochronnym lodu, skoro tylko nadeszla cala potgzna czasza 
lodowa i j^zor W islany tracii swq indywidualnosc. Zwlaszcza 
•zbüzajqcy sie zwolna postöj lqdolodu wzmögl jego wplyw kon- 
serwujqcy i zastapil nim pierwotnq dzialalnoäc eksaracyjnq. Tem 
samem nastala epoka silnej sedyrnentacji glacjalnej, caly krajobraz 
zasypany zostai pokryw^ osadöw morenowych, co praw da nie 
bardzo grubych. Miazszoäc jej nie dosiega ani w  przyblizeniu do 
stosunköw pölnocno-polskich, poniewaz postöj maksymalny Igdo- 
lodu widocznie nie trw al dlugo. Ladolöd wnet sig cofn^l i dluzej 
dopiero odpoczql nad morenq örodkowopolska, ktöra ledwie do- 
tyka terenu wylomu Wisly.

Niedawno udalo mi si§ wykazac, ze przez srodkowa Polske 
biegnie potQzna, co praw da juz bardzo nadniszczona morena czo- 
lowa, o ktörej na razie jeszcze nie wiemy dokladnie, czy jq 
odniesc nalezy do okresu W ürm czy Riss (M eklemburgian czy 
Polandian). M orena ta czolowa sklada sie z dwöch pasöw  stad- 
jalnych, ktöre krzyzujq doling W isly: jedna na linji Tarlöw — Klucz- 
kow ice—Opole, druga zas na linji Chotcza— Pulawy. W  tym okresie 
caly wylom Wisly illegal c'nyba bardzo silnemu zasypaniu — two- 
rzyly sie bowiem wlaönie na obszarze wylomu zaröwno moreny 
czolowe, jak i zandry. Dzis nie odnajdujem y juz tych utworöw 
w dolinie Wisly, z wyjqtkiem rnoze pot^znycb pokladöw piasz- 
czystych okolicy Chotczy i niziny nad potokiem Chotelskim, ktöre 
tlumaczyc mozna jako utivory zandrowe örodkowopolskiej moreny 
czolowej. Temu dziwic sie nie mozna, gdyz wlasnie w dolinie
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Wisty wody odptywowe taj^cego lodowca zbierac si$ musiaty,. 
a takze erozja polodowcowa najenergiczniej dziatac mogta.

W  kazdym razie, nie tylko dolina Wisly, ale tez wszystkie 
jej doptywy, o ile utworzone byty w pliocenie, zostaty wypet- 
nione materjatami dyluwjalnemi do tego stopnia, ze rzezba uroz- 
maicona, ktöra byta powstata jeszcze w pliocenie, ulegta znacz- 
nemu ostabieniu, wyröwnaniu, jednem stowem „dojrzew aia“. Sama 
dolina Wisty w tyiii okresie prawdopodobnie przynajmniej czasowo 
tracita swöj spadek pierwotny, skierowany ku pötnocy: spadek ten 
zostat jednak rychto przywröcony, skoro tylko lqdolöd cofn^t sie 
poza linj§ W ieprz— Pilica i uzyskat temsamem nowy kanat odwod- 
nienia dla swych wöd odptywowych.

W  okresie, kiedy czasza lodowa siegata juz tylko po Putawy, 
zostaty praw dopodobnie ztozone te pot^zne masy lössu, ktöre to- 
warzysz^ lewemu brzegowi Wisly po Kamienn^, zas prawemu po 
same Putawy. Moze jednak byc, ze löss ten zostat akumulowany 
w miejscu, w ktörem dzis spoczywa w tak poteznych poktadach, 
dopiero pözniej, kiedy ladolöd cofnqt sie az po Pojezierze Battyckie 
(tworzac battycka nroren^ czotowaj, a brözda srodkowopolska wy- 
petniona caikiem byta od D^blina po Torun wodarni taj^cego la- 
doiodu. Dopiero na potudniu od tego wilgotnego pasu byta ziemia 
praw dopodobnie na tyle sucha, by umozliwic akumulacje tak ty- 
powych osadöw stepowych, jakiemi s^ poktady lössowe. W obu 
wypadkach tatwo wyttumaczyc bardzo charakterystyczne rozmiesz- 
czenie poktadöw lössowych, ktöre spotykamy zawsze tylko po ze- 
wnetrznej stronie srodkowopolskiej moreny czotowej.

IV.

Po definitywnem opuszczeniu srodkowej Polski przez lqdo- 
löd czwartorz^dowy, a co za tem idzie po ponownem utwofzeniu 
sie swobodnej i näskiej podstawy. erozyjnej dla wytomu Wisty, 
rozpocz§ta si$ nowa faza energicznego wcinania si^ dolin, odmtod- 
nienia poglacjalnego. Odmtodnienie to trzymato sie; przedewszyst- 
kiem form predyluwjalnych, co praw da zasypanych w okresie lo- 
dowcowyrn, ale w dojrzatych formach chyba jeszcze widocznych. 
Potqzne odmtodnienienie, ktöre teraz si^ rozpocz^to, odgrzebato 
wi^c przedewszystkiem rzezbe przeddyluwjaln^, ktöra na nowo 
odzyta. Olbrzymie masy luznego materjatu dyluwjalnego rzeki obec- 
nie wyprzqtaty: po czesci pozostaty one w formie licznych, prze- 
waznie jednak drobnych stozköw naptywowych w poblizu ich
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tniejsca pochodzenia, przewaznie jednak zostaty one przez Wist^ 
wywleczone daleko poza odr§b wytomu Srodkowopolskiego. Rzeki 
podyluwjalne nie zdotaty jednak usunqc w catosci materjato dy- 
tuwjalnego: szczqtki zachowaty si^ na kazdym kroku, tu w for- 
mie ltoznych teras akumulacyjnych, tarn w formie zasypanych po 
dzis dzien dolin.

Z drugiej strony nalezy jednak takze silnie podkreslic, ze 
w okresie podyluwjalnym liczne, zwtaszcza drobniejsze dolinki zo
staty dopiero utworzone, ktöre w okresie przedlodowcowym wcale 
nie istniaty. A wi§c dzisiejsza g^stosc dolin jest wi^ksza anizeli 
predyluwjalna. Dzisiejsze dna dolinne odpowiadajq w swej szero- 
kosci przewaznie przedlodowcowym, albowiem zachowane terasy 
zajmujq stosunkowo niewielkie przestrzenie w poröwnaniu z dzi- 
siejszem dnem dolinnem, z obszarem teras aluwjalnych i inunda- 
cyjnych nizin. len upostaciowanie podlega przedewszystkiem wpty- 
wom cz^stych powodzi, przeciwko ktörym cztowiek (z wyjqtkiem 
niziny nad potokiem Chotelskim) do tej pory nie broni si^ nale- 
zycie robotami regulacyjnemi. Dzi^ki temi W isla w catym swym 
przetomie srodkowopolskim mimo spadku 0'5, do 0 '25°/0 ma Cha
rakter typowej rzeki „zdziczatoj“ .

Erozja podyluwjalna i wyprzqtanie materjatow dyluwjalnych 
post^powato w etapach: mozna rozröznic wyraznie cztery okresy, 
wyrazone w dwöch dyluwjalnych jeszcze i dwöch aluwjalnych 
systemach teras. Szczegölnego ozywienia doznata erozja wgt^bna 
w skibie koto Kazimierza, gdzie doliny po dzis dzien przecho- 
waty bardzo mtode formy dolinne. Widocznie chodzi tu o drobne 
-{posthum) ruchy görotwörcze, ktöre dzwigaty skib^ Kazimierzow- 
skq jeszcze w okresie dyluwjalnym i zmuszaty rzeki do weinania 
sie w kredowe podtoze pot^znych zwatöw lössowyeh.

W  dolinie gtöwnej wyprzqtanie post^powato tak szybko 
i z takq celowosci^, ze normalny odptyw wöd podkarpackich wy- 
tomem W isty ku pötnocy chyba wnet byt przywröcony. Odptyw 
wöd karpackich, wykryty mi^dzy W ist^ a Sanem, ktöry na 
wschöd odprow adzat w ody görskie, zaham ow ane ku pötnocy przez 
srodkowopolski lqdolöd, dziatat praw dopodobnie tylko krötki czas. 
Mozemy wi^c wyiom Wisty mimo chwilowej turbaeji stosunköw 
odptywowych, wywotanych przez zlodnienie nizowej Polski, na- 
zwac przetrwalym. W  ten sposöb wytom Srodkowopolski Wisty 
zbliza siQ genetycznie bardzo do dolnego wytomu Renu (Philipp
sohn, Mordziol, Oestreich), do ktörego takze pod wzgl^dem kraj-
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obrazowym bardzo si§ zbliza. Natomiast odbiega zasadniczo od 
wytomu Dunaju powyzej W iednia przez W achau (Hödl, Penck), ,[ 
ktöry swym epigenetycznym charakterem przypomina tylko wy- . 
lomy Wisty pod Krakowem i Tyncem.

V.

Jak juz wspomnialem, poczynitem przy okazji studjöw morfo- 
logicznych nad srodkowopolskim wytomem Wisty takze niektöre 
obserwacje antropogeograficzne, ktöre szczegötowo podaj§ w tek- 
Scie obcoj^zycznym. Tu pragn^ tylko zaznaczyc, ze dolina wyto- 
mowa jak kazda dolina nizowej Polski, przyciggata w wysokim 
stopniu osadnictwo, zwtaszcza w dawniejszych czasach, ze z dru- 
giej strony odznacza si$ ujemnie pewng niegoscinnoscig. Szcze- 
gölng uwag^ mojg zwröcity na siebie osady miejskie i rycerskie,. 
uszeregowane wzdtuz Wisty wytomowej jak perty na sznurze, ich 
Charakter, rola i potozenie, wsröd ktörych mozna historycznie wy- 
dzielic dwa szeregi (Zawichost, Solec, Kazimierz oraz Janowiec, 
Tartöw, Jözeföw i Putawy). Analizujgc wptyw wytomu Wisty na 
siec komunikacyjng Polski, uderza fakt, ze niezwykte naturalne. 
znaczenie tej w sercu Polski potozonej bramy nie znajduje zad- 
nego wyrazu w dotychczasowej sieci drög. Po swietnej fazie go- 
spodarczego rozwoju interesujgcego nas obszaru w epoce Odro- 
dzenia i zgodnej z tem rozbudowie drög przyszedt okres upadku, 
ktöry na polu polityki komunikacyinej moze nigdzie w Polsce nie 
odbit si§ tak fatalnie, jak na obszarze srodkowopolskiego wy- 
tomu Wisty: zamienit si§ w komunikacyjng pustyni^, rzeka zdzi- 
czata, d.rogi lgdowe wytomu unikaty, mostöw nie ktadziono, a jedna 
z najwazniejszych arteryj naturalnej komunikacji w Polsce, w sa- 
mem srodku Polski, unikana przez wszystkie drogi, miata sie za- 
mienic na niedost§pny kordon, wstrzymujgcy pochöd armij w kra- 
czajgcych z zachodu i potudnia w gtgb imperjum Rosyjskiego. 
W ojna öwiatowa ujawnita do pewnego stopnia komunikacyjne 
znaczenie linji Wisty, budow ano mosty w poprzek, a szosy wzdtuz 
Wisty, ale nie mato jeszcze wody uptynie w Wiöle, nim odrobione 
b^dg zaniedbania i zta wola przeszto^ci, a zapomniany dotgd kgt 
wröci w okrasie swego pi^knego krajobrazu i pomny waloröw, 
ktöremi natura tak hojnie go obdarzyta, do nowego zycia.





DER MITTELPOLNISCHE WEICHSELDURCHBRUCH.

[ j | e r  Weicheistrom, die Hauptader Polens, um die sich so viele 
Siedlungen, Verkehrswege und historischen Prozesse konzen

trierten, ist ein politypischer Fluss: er setzt sich aus ganz ver
schiedenartigen Teilstücken zusammen, die von einander we
sentlich und in jeder Hinsicht abweichen. Ohne Mühe kann 
man einen beskidischen, konsequenten obersten Lauf in den Kar
pathen von einem oberpolnischen, subsequenten Beckenlauf in der 
San—W eichsel— Niederung unterscheiden, weiters ein mittelpol
nisches Durchbruchsstück zwischen Zawichost und Pufawy, dann 
einen Niederungslauf in der mittelpolnischen Furche, endlich einen 
unteren W eichseldurchbruch durch die subbaltischen Höhen zwi
schen Toruri (Thorn) und Kwidzyn (M arienburg) sowie einen Del
talauf abw ärts bis zur Mündung. Diese Talstücke entsprechen den 
grossen Zügen der morphologischen Gliederung Polens, das zonar 
struiert, ein Faltengebirge im Süden aufweist, dem sich subkarpa- 
tische Niederungen, ein mittelpolnisches Plateau mit darauffolgen
der breiter mittelpolnischer Furche, schliesslich eine subbaltische 
Platte mit schmalen Küstenstreifen anschliessen. Alle oberwähnten 
Teilstücke der W eichsel sind vor allem verschieden in ihrer mor
phologischen Ausgestaltung, die mit eigenartigen morphogeneti- 
schen Entwickelungen zusammenhängt; damit verknüpfen sich dann 
natürlicherweise eigenartige hydrologische Charaktere, so hinsicht
lich des W asserablaufes und der Ausbildung des Gewässernetzes. 
Diese charakteristische Eigenart der physiographischen Verhältnisse 
bleibt nicht ohne Einfluss auf die Antropogeographie derselben. 
Ganz verschieden sind in den einzelnen Teilstücken die Vorbedin
gungen für Verkehr und Siedlungen, für Kolonisationsprozesse, 
für strategische und historisch-politische Verhältnisse. So würde 
es sich zweifellos verlohnen, eine Schilderung der geographischen 
Eigenart aller der Weichselteilstücke vorzunehmen, wenn nicht das 
wissenschaftliche Rohmaterial für die einzelnen Stücke sowohl was



die Reichhaltigkeit der Details, wie auch deren Vielseitigkeit anbe
langt so manches noch zu wünschen übrig Hesse. W ir wollen 
deshalb vorläufig nur an die Schilderung einer dieser Teilstrecken 
herantreten, die wir im Frühjahr des Jahres 1917 eingehender unter
suchen konnten1).

Der mittelpolnische W eichseldurchbruch ist m erkw ürdiger
weise in der bisherigen wissenschaftlichen Literatur recht vernach
lässigt worden: ich betone „m erkw ürdigerw eise“, denn es handelt 
sich •um ein Stück des W eichsellaufes, das landschaftliche Reize 
aufweist, die man sonst in der polnischen Niederung vergeblich 
suchen würde. Dieselben stellen diesen Durchbruch in eine ge
wisse Parallele zum Rheindurchbruch durch das niederrheinische 
Schiefergebirge, wobei uns von vornherein selbstverständlich ist, 
dass die landschaftlichen Formen am Niederrhein jugendlicher, 
prägnanter und malerischer sind, als an der Weichsel, und zw ar 
mit Rücksicht auf die grössere W iderstandsfähigkeit der durch
brochen Gebirge. Diese landschaftlichen Reize erhöhen, analog 
wie beim Rheindurchbruch, malerisch gelegene Osrtschaften und 
das Defile beherrschende Burgen und Ruinen. Kein W under, dass 
trotz der argen Vernachlässigung der Verkehrsmittel im ehemali
gen Russich-Polen .im XIX Jahrhundert in diese fern von allen 
Eisenbahnen gelegenen Siedlungen Sommerfrischer und Touristen 
zogen, die sich besonders in dem reizend in einer Talenge gele
genen Kazimierz ansiedelten.

Das morphologische Interesse, das der mittelpolnische W eich
seldurchbruch weckt, beruht vor allen in der Verknüpfung dessel
ben mit der Entwickelung der mittelpolnischen Hochebene über
haupt und mit dem m orphologischen Einfluss der Eiszeit im Be
sonderen. Zum Verständnis der ersteren bietet der Durchbruch 
geradezu den Schlüssel, indem er gestattet, von den heutigen For
men rückwärtsschreitend, die alteren Formenreihen in ihren gegen
seitigen Verhältnissen und ihrem relativem, z. T. auch absoluten 
Alter festzustellen. Von besonderer Bedeutung aber bleibt der W eich
seldurchbruch für die Aufklärung des Vordringens des Inlandeises 
aus Nordpolen nach Südpolen, respektive für die Etappen des 
Rückzuges desselben in seine nördliche Heimat. Die Lösung all 
dieser Fragen wird wesentlich durch den Umstand erleichtert, dass 
die Flanken des ganzen Durchbruches einen der ausgiebigsten

*) D ie  N iederschrift des M anuskripts war im W inter 1917/8 beendigt.
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natürlichen geologischen Aufschlüsse in der polnischen Niederung 
derstellt, Das Erkennen der inneren Struktur und Zusammense
tzung der das Tal begleitenden Höhen erleichterte noch in letzter 
Zeit der Umstand, dass auf beiden Talflanken, besonders aber an 
der westlichen, im W eltkriege auf grosse Erstreckung Schützen
gräben gezogen waren, welche wenigstens die obersten Schichten 
aufschlossen.

Aber auch für die hydrographische Entwickelung Polens ist 
dieser W eichseldurchbruch von ganz hervorragender Bedeutung. 
Durch die Erhebung der beiden mittelpolnischen Plateaus zerfällt 
das ganze hydrographische Netz Polens in einen karpatischen, 
südlichen und einen subbaltischen, nördlichen Anteil: beide verk
nüpft zu einer Einheit nur der mittelpolnische Weichseldurchbruch. 
Ohne denselben würde eine bedeutsame W asserscheide Mittelpolen 
etwa auf der Linie Cz^stochowa— Piläca— Kielce—Janöw — Lwöw 
durchziehen, die ganz Polen in zwei von einander ganz unabhän
gige hydrographische, und dadurch auch verkehrsgeographische 
Gebiete zerschneiden würde. Die oberen W eichselwasser müssten 
dann entweder nach Westen zur Oder oder nach Osten zum Dniestr 
abfliessen, so wie dies wahrscheinlich zeitweise der Fall war, als 
das nordische Inlandeis im Maximum seiner Ausdehnung die sub- 
karpatischen Senken erfüllte und absperrte.

Es is daraus ohne Weiteres klar, dass der Weichseldurch
bruch in eminenter Weise die W asserstrassen Polens beeinflussen 
musste. Es ist die markanteste Stelle im hydrographischen Netze 
Polens. Sowie die Anlage der Flussrinne überhaupt, so musste auch 
die morphologische Ausgestaltung derselben im einzelnen entschei
dend werden für die Zusammenfassung des ganzen Gewässerne
tzes Polens zu einem organischen Verkehrsnetz — was für die 
Vergangenheit Polens nicht minder entscheidend wurde als es für 
dessen Zukunft nicht zu unterschätzende W erte birgt.

Aber schliesslich sind es nicht nur die W asserstrassen Polens, 
denen der mittelpolnische W eichseldurchbruch die Wege weist: 
das Quertal, das die ganze mittelpolnische Höhe durchsetzt, bot 
auch den Landstrassen einen in gewisser Hinsicht anlockenden 
Durchgang. W enn auch vorläufig hier noch die Höhenwege die 
Talwege verdrängen, wenn auch entlang des W eichseldurchbru
ches bis heute w eder durchgehende, erstklassige Strassen, noch 
Eisenbahnen entstanden sind, so unterliegt es doch keinem Zweifel, 
dass bei der höchst dringenden Verdichtung des Verkehrsnetzes
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in Polen der mittlere Weichsellauf eine bedeutende Rolle spielen 
wird. Dies has sich im Weltkriege vor allem darin geäussert, dass 
gerade der mittelpolnische W eichseldurchbruch eine höchst bedeut
same strategische Rolle gespielt hat, Seit Alters jedoch kreuzten 
auf dieser Strecke alte Handelsstrassen die Weichsel und ermög
lichten dadurch eine Reihe wichtiger Brücken- und Furtensiedlun- 
gen, die sich nun, wie die Perlen an einer Schur, entlang der 
Weichsel hinziehen. Diese Brückensiedlungen, z. T. auch strategisch 
bedeutsamen Brückenköpfe und wichtigen Stationen des Weichsel
verkehrs haben durch ihre Altertümlichkeit und Originalität sowie 
durch die, sie flankierenden mächtigen Burgen und malerischen 
Ruinen die Aufmerksamkeit der Historiker schon seit Langem auf 
sich gelenkt.

Um so weniger haben sich bisher mit dem Weichseldurch-. 
bruch die heimischen Naturforscher beschäftigt. W arum die Weichsel 
gerade hier, zwischen Sandomierz und Pulawy, die mittelpolnischen 
Höhen durchbrach, indem sie aus der zugeschütteten Niederung 
des San und der oberen W eichsel in das Bergland eintrat, wann 
und in welcher W eise sie sich hier gegen Norden Bahn brach, 
das sind Probleme, denen man mangels detaillierter morphologi
scher Beobachtungen noch nicht nahe treten konnte. Auch heute 
bietet die endgiltige Lösung dieser Fragen unüberwindliche Hin
dernisse, da eine genauere geologische Aufnahme des beidersei
tigen Geländes noch nicht begonnen hat.

Bis vor Kurzem verfügte man nicht einmal über halbwegs 
modernen Anforderungen genügende topographische Kartenwerke; 
denn die vor dem W eltkrieg einzig zugängliche 3-W erst-Karte 
(Kriegstopographische Karte von Russland, 1:126.000) konnte den
selben durchaus nicht entsprechen. Erst während des Krieges ver
breiteten sich in der deutschen ( 1: 100.000) und österreichischen 
(1:75.000) Bearbeitung die neuesten topographischen Karten des 
„W estrussischen Grenzgebietes“ im M asstab 2-W erst und 1-Werst 
(1:84.000 und 1:42.000), doch auch sie umfassen nicht das ganze 
uns interessierende Gebiet. Es blieben erhebliche Lücken (von Dublin 
bis Karczmiska, um Zemborzyn und Swieciechöw, endlich zwi
schen Slupcza und Sandomierz), die alte österreichische und deut
sche Uebersichtsaufnahmen ausfüllen mussten, die bei dem Mangel 
an Isohypsen und reichlicheren Höhenkoten, sowie bei der unsorg
fältigen Höhenzeichnung bis heute morphologische Studien wesent
lich erschweren. Versuchen wir es trotzdem, diesen Problemen
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schon heute näherzutreten, so kann es sich nur um eine erste 
Annäherung handeln.

Indem wir nun zum eigentlichen Kern dieser Studie über
gehen, wollen wir vorerst eine detaillierte morphologische Beschrei
bung des ganzen Defilös geben, dann die sich daraus ergebenden 
morphologischen Schlussfolgerungen besprechen, endlich die bis
herige und künftige Bedeutung des Durchbruches für Siedlungen 
und Verkehrswege schildern.

I. Die morphologische Detailbeschreibung.

Von Krakau angefangen, wo zum letzten Male das Karpa
tengebirge sich dem sudetischen Schollenlande so sehr nähert, 
dass die Weichsel nur in schmaler, z. T. epigenetischer Pforte 
sich zwischen ihnen durchzwängt, fliesst die Weichsel am Nord
west-Saum der Weichei— San— Tiefebene, enlang des markanten 
Bruchrandes des Kleinpolnischen Plateaus, dessen Gehänge sie 
selbst hie und da unterschneidet. Auf dem gewaltigen Schwemm- 
kegel, den der Fluss unterhalb Krakaus aufbaut, wankt sie, zum 
Teil durch Regulierungsdämme festgehalten, hin und her und bildet 
dabei reichlich Mäander, verwildert und lässt Altwässer in den 
verschiedensten Entwickelungsstadien zurück. Doch scheint der 
Anprall der Karpatenzuflüsse, die schwer mit Denudationsschutt 
beladen sind und mittels derselben selbständige Schwemmkegel 
bilden, energisch die Weichsel gegen die Hänge des Kleinpolni
schen Plateaus zu treiben, so dass sie immer mehr von der sub- 
karpatischen Landstufe zurück weicht.

Der Weichsel kommt andererseits als letzter und bedeutendster 
Karpatenzufluss der San entgegen, ln seinem untersten Lauf nur 
mehr von Aufschüttungssterrassen begleitet, hat er alle morpholo
gischen Eigentümlichkeiten eines Tieflandflusses. Bei Szczytniki—  
D^bröwka mündet er in die Weichsel und schliesst so mit dieser 
eine dreieckige Senke ein von im Allgemeinen ebener, wenn auch 
durchaus nicht monotoner Oberfläche. Doch schliesst sich das 
Dreieck dieser Kleinpolnischen Niederung erst 15 km unterhalb 
der Sanmündung bei Janiszöw. Am linken Ufer tritt die Sando
mierz— Opatower— Hochfäche knapp an die Weichsel, am rechten 
aber nähert sich die auffallende Landstufe, welche das Lubliner 
Hügelland gegen die Tanew— Niederung abschliesst und tritt endlich 
bei Annopol an den Fluss selbst heran.

U*
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Hier beginnt die erste Talenge (siehe Fig. 1), die fast 40 km 
lang sich bis Kamien am rechten, Ciszyca am linken Ufer hinzieht. 
Die Höhen treten beiderseits so hart an den Fluss mit seinen 
Altwässern heran, dass dem Talboden kaum  2’5— 3 km Breite 
bleiben, und bilden ein streckenweise geradliniges Defile. W ir wol
len die beiderseitigen Hügelländer, Teilstücke des Kleinpolnischen 
und Lubliner Hügellandes, nach den Städten Zawichost (links) und 
Annopol (rechst der Weichsel) benennen.

An der Nordgrenze dieses ersten Defiles weitet sich das 
W eichseltal ein wenig. Die M ündung der Kamienna von rechts 
schafft eine grössere Stromebene dadurch, dass hier der Steilrand 
der westlichen Hochfläche, die wir nach Lipsko benennen, etwas 
.zurücktritt, so dass das W eichseltal bis 4 km breit wird. Ganz 
treten jedoch die Talgehänge zurück am rechten W eichselufer zwi
schen Kamien und Podgörze, wo eine kleine dreieckige Ebene 
sich in die Lubliner Hochfläche eindrängt; sie möge nach dem 
Bach Chotel, der sie durchfliesst, die Choteler Niederung benannt 
werden.

Bei Podgörze rechts und Janowiec links der Weichsel hört 
die W eitung des Tales auf, das Gebirge tritt zu beiden Seiten 
ganz knapp an die Weichsel heran, die sich nun in einem typi
schen Durehbruchsdefilö durch dieses Bergland durchzwängt. Der 
Talboden verengt sich so sehr, dass er nur mehr das Flussbett 
aufnimmt, Strasse und Siedlungen aber in die Seitentäler und auf 
die Hochfläche zwingt. Diese wollen wir im W esten als Janowiecer 
Plateau, im Osten als Kazimierzer Bergland bezeichnen und als 
besondere natürliche Einheiten beschreiben, die sich gegen Nord 
scharf absetzen.

Endgiltig weitet sich das Weichseltal erst bei Pufawy und 
Göra Putawska, indem hier zu beiden Seiten der Weichsel weite 
Nieder- und Hochterassenlandschaften einsetzen, die bis zur M ün
dung des W ieprz und Pilica andauern. Mit dieser „D^bliner Nie
derung“ treten wir in die mittelpolnische Furche, in die der mit
telpolnische W eichseldurchbruch ausläuft. W ir wollen nun eine 
Detailbeschreibung der einzelnen oberwähnten Talstücke desselben 
folgen lassen, indem wir vorerst am liken, dann am rechten Ufer 
der Weichsel abw ärts wandern.
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1. D a s  Z a v v i c h o s t e r  H ü g e l l a n d .

Ohne natürliche Grenzen, ohne eine landschaftlich schärfer 
abgegrenzte Linie setzt sich das Sandomierzer Hügelland, das ein
seitig die W eichsel an der Kleinpolnischen Ebene begleitet hatte, 
im W eichseldurchbruch in das Zawichoster Hügelland fort. Hier 
und dort diesselben landschaftlichen Charakterzüge und dieselbe 
innere Struktur. Der morphologische Grundzug ist vor allen die 
Tatsache, dass sich hier eine ausgedehnte Hochebene ausbildet, die 
die innere Struktur stark dislozierter Schichten glattweg abschneidet. 
W o immer wir aus den Tälern in die Höhen steigen (siehe Fig. 2), 
dehnt sich vor uns, sobald wir die obere Gehängekante überwunden 
haben, eine weite, fast tischglatte, hie und da leichtgewellte Fläche 
aus, die sanft gegen W est aufsteigt. Sie steht in lebhaftem Gegen
satz sowohl zur weiten, einförmigen Rozwadower Niederung, wie 
zur breiten Weichselfurche, wie dies ein Blick von der malerischen 
Höhe von Sandomierz oder Zawichost aus lehrt. Aus ihr heraus 
erheben sich erst, in grösser Entfernung vom Weichseltal (30 km), 
südlich und nordwestlich Öpatöw sanft geböschte Höhenrücken, 
die anfänglich isoliert und kuppig, weiter gegen W est (Kielcer 
Bergland) in langgdehnte und schärfer profilierte Höhenzüge über
gehen. Die Höhenlage der Hochfläche erhellt daraus, dass sie 
im Profil Sandömierz— Opatöw aus zwei ganz ineinander über
gehenden Flächenstücken besteht, die in ca. 210—220 m näher 
der Weichsel (Sandomierz— Kl^czanöw), 270— 280 m näher Opa
töw (Kleczanöw—Wfostöw) liegen. Im Profil Zawichost— Opatöw 
finden w ir schon nur mehr die untere der beiden Flächen breit 
entwickelt, die sich in ca. 190 m an der W eichsel bis ca. 240 m 
bei Opatöw hebt. In derselben ungefähren Höhe 210—220 m liegt 
die ganze Hochfläche, die zwischen Zawichost, Tarlöw und Cmie- 
löw das Knie einnimmt, das die untere Kamienna unterhalb Cmie- 
löw bildet. Daraus ergiebt sich, dass die Zawichoster Hochfläche 
keine ausgesprochene Neigung gegen Nord hat, sondern eher eine 
leichte Neigung gegen die Weichsel zu aufweist.

Wenn wir uns über die Natur der Hochfläche klar werden 
sollen, müssen wir vor allem den geologischen Aufschlüssen nach
gehen. Die schönsten finden sich an der Weichsel, nirgends schöner 
als an den Steilhängen des Kamien (199 m), nordöstlich von San
domierz (im sogenannten „Pfeffergebirge“). Hier können wir die 
stark gestörten Bildungen beobachten, die zweifellos den Unter



grund der Hochfläche bilden und hier von der Weichsel unter
schnitten sind. Es sind sehr mürbe, ausserordentlich wenig wider
standsfähige Gesteine, dunkle, sandige und tonige Schiefer (mitt
leres Kambrium), die fein gefältelt, gepresst und derartig verquetscht 
sind, das nicht einmal von einen einwandfreien Feststellen der 
Streichungsrichtung sowie des mittleren Fallens die Rede sein 
kann. Allerdings sind zwischengelagert feine dünne Schichten eines 
dunkelgrauen, sehr harten und feinkörnigen Sandsteines. In diesen 
stark gestörten Schichten handelt es sich bekanntermassen um die 
letzten Ausläufer des Kielcer Berglandes.

In der Verbindungslinie des beschriebenen Aufschlusses und 
dem Kielcer Bergland wurden in Mi^dzygörz, in einem Nebental 
der Opatöwka in neu angelegten Steinbrüchen sehr interessante 
Serien von Ablagerungen blossgelegt. So fand sich hier unter 10 cm 
Verwitterungsboden eine Reihe grünlicher und gelblicher Sande 
(50 cm), graue geschichtete Tone (50 cm mächtig) mit grauer, 
fast horizontaler Sandsteinzwischenlage. Darunter lagen 50 cm 
mächtige, teilweise verfestigte Sande mit Diagonalstruktur, darunter 
1 m gutgerolle Quarz- und Sandsteinschotter, mit verquetschten, 
offenbar glazial gestauchten Sand- und Schiefertrüinmerzwischen- 
lagen, 3 m feine, weisse, präglaziale Sande, endlich ein grauer, 
sehr harter Quarzit mit N25°W Streichen und 65#N-Fallen, der 
stark zerklüftet ist (Haüptkluftsysteme mit S60°W-Streichen, 50°SE- 
Fallen). Auf diesen zerklüfteten quarzitischen Sandsteinen erhebt
sich die Ruine von Miqdzygörz, nur weist hier das stark gestörte
Gestein ein Hauptkluftsystem von N30#W-Streichen und S40°W - 
Fallen auf.J Aehnliche Bildungen finden wir in der nächsten Um
gebung von Opatöw, wo gleich östlich der Stadt grobe Kong
lomerate und Breccien anstehen (mit S70®W-Streichen, 18°N-Fal- 
len), in denen der Okalinabach eine kleine Engschlucht mit Mi
niaturkatarakten eingeschnitten hat. Dasselbe Materrial steht übri
gens auch in der Stadt selbst, z. T. bei der Kirche und beim
altertümlichen Tor an.

Es untereligt also keinem Zweifel, dass dieses paläozoische 
stark gestörte Material von der Hochfläche des Sandomierzer Hü
gellandes geschnitten wird, so dass die letztere infolgedessen eine 
Rumpffläche darstellt. Dieselbe schneidet aber auch jüngere Schich
ten: so finden wir nördlich von Winiary schon auf dem Gemein
degebiet von Zawichost einen schönen Aufschluss, in dem zuun
terst ein kalkreicher, stellenweise konglomeratartiger Sandstein und
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selbst reiner Kalkstein, offenbar kretazischen Alters sich findet, in 
dessen Karstlöchern ein gequetschter Ton und farbiger Schotter 
erscheint. Darüber liegen feine, muschelreiche tertiäre Sande mit 
Kreuzschichtung, dann Kalk- und Quarzschotter mit Erratiken, end
lich 5 m Löss. Die oberen Partien des Aufschlusses sind ruhig 
gelagert und weisen eine Diskordanz gegenüber der Kreide auf; 
es drängt sich hier also die Frage auf, ob das Tertiär noch von 
der Rumpffläche mitgeschnitten wird, oder auf ihr lagert. Die re
lativ tiefe Lage des Tertiärs gegenüber der Hochfläche spricht eher 
für die erste Auffassung.

Dieselbe wird bestätigt durch die Aufschlüsse im Tertiär im 
Koprzywiankatal, südwestlich Sandomierz. Schon bei Koprzywnica 
liegt ein grauer Sandstein und drüber ein stark gequetschter san
diger Schieferton mit NW-Streichen und 30°SW-Fallen. Bei Skwi- 
rzowa liegen tertiäre Strandbildungen, in horizontaler Lagerung; 
aber schon beim Herrenhof erscheinen gefaltete und gepresste blaue 
Tegel, darunter Sandsteine mit Weststreichen und 20° Fallen und 
einen kleinen, aber scharfen Bruch, endlich bei Dmosice muschel- 
und 'kalkreiche Konglomerate mit Sandsteinen, allerdings wieder 
horizontal (bis 2° Fallen) gelagert. Der schöne Aufschluss bei Po- 
röw und der Kuppe 202 m deckt ausgesprochene feine Deltaschotter 
auf flyschartigen Sandsteinen und Schiefem auf. Kurz und gut, 
vielerorts bemerken wir auf dem Hochland jüngere Bildungen, de
ren Alter allerdings nicht immer feststeht, die wohl entweder auf 
der vorgebildeten Hochfläche auflagern oder von der Rumpffläche 
noch mitgeschnitten werden. Die Dislozierung derselben spricht eher 
für die zweite Annahme.

Auch sonst finden sich noch hie und da Aufschlüsse im älte
ren Grundgestein. So bei Zawichost selbst. Am Abbang der Stadt- 
terasse gegen die Weichsel (in der kleinen Schlucht, die vom Ring
platz direkt zum Strome führt), sieht man eine weisse Kalkbreccie 
sowie einen glaukonitischen Sandstein, der sehr brüchig ist und 
teilweise grün, teilweise weisslich verwittert, aber keine Schichtung 
zu erkennen gibt; offenbar ist es eine Strandbildung. Drüber liegt 
etwas verfestigter gelber und grüner Sand, teilweise von Eisen
oxydul gerötet, mit sehr viel Muscheln, welche leicht auswittern 
und durch die zurückbleibenden runder Löcher dem Gestein eine 
Art Wabenstruktur verleihen. Auch bilden sie vielfach kleine Erd
pyramiden. Einige Schritte weiter nördlich deckt ein kleiner Stein
bruch unter den besprochenen Schichten noch einen schwach nördlich
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geneigten (6°) Kalksandstein auf, der westlich streicht.' Derselbe 
neigt zu Karsterscheinungen: die Karstlöcher und Gänge desselben 
füllt ein brauner, offenbar diluvialer Sand aus.

Nördlich von Zawichost ziehen sich durch Schützengräben 
geschaffene Aufschlüsse kontinuierlich am Rand des Hochplateaus 
bis an die Kamienna. Sie schliessen unter den diluvialen Sanden 
und Lössen, sogar M oränen durchwegs nur kretazische Bildungen 
auf, vor allem die typische Opoka. In den zahllosen kleinen Schluch
ten, die in diesen Steilrand des Hochplateau bei Piotrowice, D^bno, 
am Grodzisko (224 m), bei Sfupia, Sulejöw und Ciszyca einge
nagt sind, erscheint als Unterlage ein fast horizontaler, kaum (bis 
4°) gestörter, aber stark zerklüfteter Kalkmergel.

Aus all dem ergibt sich mit grösser W ahrscheinlichkeit, dass 
die eben beschriebene Rumpfäche alle Schichten bis ziim Tertiär 
glatt abschneidet. Sie ist also jedenfalls eine relaliv junge Bildung, 
deren genaueres Alter nur ermittelt werden kann nach der Fest
stellung des Alters der noch geköpften Tertiärbildungen des Süd
randes der Kleinpolnischen Hochebene. Die Ansicht Lewinski’s 
und W underlich’s, dass die südpolnische Rumpfebene, deren Teil 
das Sandomierz— Opatow er Hochplateau ist, alttertiären, prämio- 
zänen Alters ist, hat viel für sich. Doch gew innt man in Zawi
chost und im Koprzywnicatal den Eindruck, dass das dortige Jung
tertiär (wahrscheinlich miozän) noch von der Rumpffläche geschnit
ten wird.

Die ganze Rumpffläche wird von diluvialen Schichten be
deckt, zum geringeren Teil von Sanden und M oränenbildungen, 
zumeist jedoch von mächtigem Löss. W enn auch die Mächtigkeit 
desselben zum grössten Teil nur in den Tälern beobachtet w er
den kann, und hier, wo sie sich in prädiluvialen Vertiefungen in 
grösserer Masse angesammelt haben, überschätzt wird, so bildet 
der Löss doch eine wirtschaftlich und morphologisch hochbedeut
same Decke. Sie erzeugt die sanften Wellen des Geländes, sie ist 
die Grundlage eines sehr ergiebigen Ackerbaues, der aus diesem 
Gebiete die Kornkammer Polens machte. Unter der Lössdecke fin
det sich öfters eine dünne M oränenschicht aufgeschlossen, die der 
maximalen Vereisung Polens angehört (Lipnik, Miedzygörz, Jaku- 
bowice).

Den Löss ersetzen im nördlichsten Teile des Zawichoster 
Hügellandes glaziale und fluvioglaziale Bildungen. Schon in der 
Umgebung von Lasocin setzen Geschiebemergelflächen mit reichli
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chen Findlingen ein, die stellenweise in sandiger Ausbildung zur Bil
dung von Dünen Anlass geben (Magnuszew, Lubowce). Diese westlich 
der Weichsel auf der Hochfläche gelegenen Dünenbilden vereinzelte, 
aber schön geschwungene gegen W est offene Bogen, die teilweise 
nackt, teilweise auch schon bewaldet sind. Einst bedeckte diese 
ganze fluvioglaziale Hochfläche dichter W ald, den erst oft ganz 
junge Rodungskolonien gelichtet haben. Von dieser Arbeit zeugen 
nicht weniger die zahlreichen geradlinigen Strassendörfer, die auf 
parzelliertem Boden entstanden und vielfach nach den einstigen 
Besitzern den Namen führen, sondern auch das vielfach parkar
tige Landschaftsbild mit vereinzelt stehen gebliebenen Bäumen 
oder Baumgruppen. Bei dem in einer Terrainmulde gelegenen 
Städtchen Tariöw erscheinen endlich Grundm oränen und kleine, 
zanderartige Dünenfelder: wir haben die Südgrenze der mittelpol
nischen Vereisung überschritten.

Die Hochfläche erlag überall einer ziemlich intensiven, jugend
lichen Zertalung, die von den Rändern des Plateaus rückwärts 
vordrang, aber nirgends solche Dimensionen erreichte, dass sie 
die Hochfläche in ein Erosionshügelland um gewandelt hätte. Deut
lich kann man zwei Serien von Talbildungen unterscheiden: die 
eine besteht aus relativ langen, einst wohl ausgereiften Tälern, die 
tief ins Hochplateau eindringen, wenn auch eine relativ geringe 
Dichte auf weisen. Diese Täler sind bis an den Talboden mit di
luvialen Ablagerungen, Moränen, Sanden, vor allem aber mit Löss auf
gefüllt. Sie verraten das prädiluviale Alter dieser verschütteten Tal
bildungen, indem eine postdiluviale Verjüngung jugendliche For
men erzeugt, dabei aber diese Auffüllungsmassen w ieder ausräumt.

Da das Ausräumen in Etappen erfolgt ist, finden wir in all 
dieses Tälern Spuren von Terassen. Diese Charakteristik trifft zu 
für das Tal der Koprzywnica— Klimontöwka im Süden, der Go- 
rzyczanka südlich und Opatöwka nördlich von Sandomierz, endich 
des Potok Czyzowski und der Kamienna im Norden. Die Gehänge 
dieser Täler werden fast durchwegs von diluvialen Ablagerungen 
gebildet, nirgends tritt das tiefere Grundgebirge hervor. Dabei sind 
die Ausfüllungsmassen durchrus nicht verrutscht oder an zweiter 
Lagerstätte abgelagert, so dass sich daraus das prädiluviale Alter 
der Talbildungen mit voller Sicherheit ergibt.

Das Gorzyczankatal hat einen breiten, fruchtbaren Talboden 
und sanfte Hänge ohne W andbildungen, also vollkommen ausge
reifte Formen; die Zusammensetzung derselben verrät ein 8— 10 m
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hoher Aufschluss bei Gorzyczany (siehe Fig. 3) in feinen, hori
zontal geschichten Sanden mit Mischschottern und rotbraun gefärbten 
Sandsteinen, die zahllose sehr feine Schotter bilden wie Jahres
ringe. Die Schotter haben mit geringen Ausnahmen (bis zu 10 cm) 
1/a bis 1 cm Durchmesser und enthalten spärliche diluviale Ge
schiebe. Damit bestätigt sich das diluviale Alter der Zuschüttung1).

Am schönsten beobachten wir diese Verhältnisse im Opa- 
töwkatal, das in seiner Gänze von ursprünglich hier abgelagerten 
Lössmassen eingenommen wird, die von unten, von der Weichsel 
her von einer imposanten Verjüngung angefressen werden. Daher 
weisen die obersten Talschlüsse der Nebentäler überall noch reife 
Formen auf —  sie sind von der rückwärtsschreitenden Erosion 
noch nicht erreicht worden. Die unteren Talpartien dagegen bil
den prächtige Lössschluchten mit einer sehr reichen Einzelgliede
rung, dfe sie besonders am oberen Rande, bis wohin die rück- 
schreitende Erosion gerade vorgedrungen ist, zu wahren „bad- 
lands“ macht. Die zahllosen, durch schmale, firstartige Kämme 
getrennten Tälchen werden wohl hauptsächlich durch Schmelz- 
und Regenspülwässer erzeugt, denn ihre schmalen Böden sind 
den grössten Teil des Jahres über trocken. Der Frühling und 
Frühsommer ist wohl ihre Hauptbildungszeit. Den vielfach gestuf
ten Talboden der malerischen Lössschluchten — die Stufen derselben 
stehen in Zusammenhang 1) mit der Terassierung der Täler, 2) mit 
der rückschreitenden Erosion, 3) mit Akkumulationsprozessen im 
Haupttal, 4) mit der plötzlichen Kräftigung der Erosion an der 
Stelle der Mündung kräftiger Nebenflüsse —* füllen Anschwem
mungen auf, die kleine, aber modellartig schön miteinander ver
schnittene Schwemmkegel bilden. Sie sammeln sich besonders am 
Fusse der zahlreichen Regenrillen, welche die Talhänge model
lieren. Neben dieser Art der Gliederung des Gehänges spielt hier 
ein anderer Prozess eine noch bedeutendere Rolle, das ist der 
Absturz von blockartigen, oft gewaltigen Trümmern von Löss. Sie 
erzeugen oft Pseudoterassen und zwingen zur künstlichen Befe
stigung der, Gehänge mittels Pflanzendecke oder Faschinierung. An 
den Abrutschstellen bilden sich typische Rutschungsnisehen und 
Gleitflächen. Derartige Nischen können den Anfang bilden von 
grösseren, karartigen, am Talschluss oft im Halbkreis angeordne-

’)  Saw icki, W iadom osd o srodkow opolsk iej m orenie czotow ej (Ü ber  
die m ittelpoln ische Endm oräne), Rozpr. Ak. Um. 1921, LXI, Bull. Ac. Sc. 
C raeovie 1921.
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ten Nischen, die die zweite Hauptform der Lössdetailformen dar
stellen.

Das Verhältnis dieser eingeschnittenen Formen zur ursprügli
chen Akkumulationsoberfläche zeigt verschiedene Stadien, vom An
fangsstadium, das sich durch geringe Schluchtendichte und leicht 
angenagte, sonst noch intakte Hochflächen auszeichnet, bis zum 
Endstadium, in dem die firstartig schmalen Kämme schon verstürzt 
und durch ein stark erniedrigtes, sanft kuppiges Gelände ersetzt 
wird. W enn auch im Opatöwkatal alle diese Formen nebeneinan
der Vorkommen, so haben doch die jugendlichen ein bedeutendes 
Uebergewicht. Offenbar dauert der postglaziale Verjüngungsprozess 
in dem weichen Materiale noch relativ nicht lange an.

Das weite Kamiennatal ist vor allem durch seine Terassen- 
biidungen interessant. Das ganze lange, subsequent entlang des 
Kielcer Gebirges verlaufende Tal weist zwei Hauptterassensysteme 
auf, eine Hoch- und Niederterasse, die sich mit den Weichselte
rassen verknüpfen. Bei Skarzysko sieht man nur die sandige Nie- 
derterasse, aber schon bei Majköw ist sie geteilt in zwei um 8 m 
differierende Niveaus; sehr schön ist die Niederterasse ausgebildei 
bei Wachock, Wierzbnik, Nietulisko, zwischen Piaski und Ruda, 
bei Cmielöw, schliesslich noch bei Tartöw, immer in etwas 10 m 
Höhe über dem Talboden. Die Hochterasse ist selten, aber ganz 
ausgezeichnet in 20—25 m Höhe entwickelt bei Wqchock, Kunöw,. 
Ostrowiec und Tartöw. Beide —  Hoch- und Niederterasse — bestehen 
überwiegend aus Sand mit mehr oder weniger zahlreichen, dilu
vialen Findlingen, sind also vorwiegend Akkumulationsterassen^ 
eingelagert in die präexistente, also wohl vordiluviale Talfurche».

Dasselbe beobachten w ir an der Weichsel selbst: den Aus
gangspunkt der Untersuchungen über die W eichselterassen kann 
vor allem Sandomierz bilden, bei dessen Verbauung und Befesti
gung die morphologischen Verhältnisse schon vor Jahrhunderten 
eingehend berücksichtigt worden sind. W enn w ir von der W eich
selbrücke zur malerisch am Talhang gelagerten Stadt aufsteigen, 
beobachten wir zuerst eine Vorterasse, auf der das Schloss steht 
( - f -15 m), höher dann die eigentliche Stadtterasse (~j- 25 m), die 
besonders prächtig bei der Kathedrale und beim ehemeligen J e -  
suitenkolleg zu beobachten ist (siehe Fig. 4). Darüber hinaus erhebt 
sich der schiefe Ringplatz zur nächst höheren Terasse, deren Spie
gel am Opatower Tor in 4*40 m liegt. Dieselbe wird noch von 
der Stadtparkterasse in 50 m überragt. Ihnen entsprechen Ge-
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hangeknicke gegenüber an den Höhen gegen Kobierniki, auf de
nen w ir in —j— 25 fn die interessante alte Jakobskirche, in +  50m  
die Paulskirche finden. W ir wollen dieses Terassensystem mit den 
Buchstaben A ( + ' 15 m), B (-[- 25 m), C ( +  40 m), D (+ 5 0  m) 
benennen und gleich bemerken, dass davon B (die „Städteterasse“) 
im Landschaftsbild als die Hauptterasse erscheint.

Gehen wir von hier gegen Süden, so treffen wir bei Kra- 
köwka eine verschwommene Niederterasse, bei Ztota Spuren einer 
+  5 m Terasse (a), Samborzec liegt auf der A-Terasse (Löss), die 
von einer Lössschlucht bis mitten in den Dorfplatz hinein attackiert 
wird, bei Sosniczany und vor allem Köprzywnica finden w ir präch
tig die B-Terasse entwickelt, auf welch letzterer das Städtchen 
selbst liegt; das Stadtbild und deren Grundriss ist ganz durch die 
Morphologie der Terasse beeinflusst. Auch das Koprzywnicatal 
weist einzelne Terassenspuren auf Uebrigens kann die ganze Flä
che zwischen Gorzyczany und Köprzywnica als C-Terasse aufge
fasst werden.

Gegeu Norden wieder beobachten wir bei Kamien Spuren 
von Niederterassen, welche sonst an den Abhängen der Pieprzowe 
Göry längst durch die W eichsel weggespült sind, so dass der Ab
hang des Plateaus hier mit nur einem Gehängeknick (siehe Fig. 5) 
unvermittelt vom W eichselspiegel bis zur Höhe von 200 m empor
steigt. W eiter nördlich bei Zawichost finden wir keine deutlichen 
Terassenreste; erst dieses Städtchen selbst liegt w ieder auf der 
„Städteterasse“ B, während ihr eine Niederterasse 10 m (b) vor
gelagert ist, auf der der Nivellement-Obelisk in 146 m über der 
Ostsee, die Spiritusbrennerei und Teile der Zawichoster Vorstadt 
gelegen sind.

Gehen wir endlich noch weiter nach Nord, so werden wie
der die Terassenreste spärlicher. Bei Tröjca findet sich eine Nie
derterasse a, Nowy steht in hübscher Lössschlucht auf der Städte
terasse B, die Kirche in Stupia auf der A-Terasse; allerdings sind 
in die eigentliche Hochfläche noch bei Piotrowice, Linöw, Dembno 
Ebenen eingeschnitten, die etw a dem D-Niveau entsprechen. Beson
ders bei Czyzöw sieht man gut, wie die eigentliche Hochfläche 
diese Ebenheiten noch um 25— 30 m überragt.

Aus all dem ergibt sich zw eierlei: dass die postdiluviale Tal- 
eintiefung in ziemlich zahlreichen Etappen vor sich gegangen ist, 
dass aber andererseits die dabei gebildeten Terassen zum grössten 
Teile wieder der Vernichtung anheimgefallen sind, Ursache davon
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ist zweifellos die Ungezügeltheit der heutigen Flüsse, die in seich
ten, verwilderten Betten dahinströmen, in zahllose Arme zerfallen, 
Altwässer und Inseln bilden, andererseits aber bei Hochwasser 
gewaltig austreten und den ganzen Talboden erfüllen, dabei die 
Talgehänge energisch unterschneiden. An vorspringenden Rücken — 
so an den Pieprzowe Göry bei Sandomierz —  finden sich zahl
reiche Höhenmarken, von den Hochwässern in Form kleiner Te- 
rassen in das Gestein eingeschnitten. Diese kräftige, bis heute an
dauernde Unterscheidung der Hänge liess an einigen Stellen eine 
Art ungleichsohlige Mündungen (Hängetäler) sich entwickeln (Ka- 
rnieh). Sie schuf lokal Defiles, in denen der Fluss so knapp an 
die Talhänge herantritt, dass die Strassen sich in das Gehänge 
einschneiden mussten (halbwegs Zawichost—Winiary, Sfupia). Sie 
hat auch zweifellos den Prozess der Rachel-und Runsenbildung 
gefördert den wir schon oben erwähnt haben.

Sowohl die Flanke der grösseren Nebentäler, wie auch vor 
allem der Rand- der Hochfläche gegen die Weichsel ist von einer 
grossen Zahl scharf eingeschnittener, wilder, jugendlicher Runsen 
zerschnitten, die nur 1— 2 km lang, sehr schmal, aber stark ver
zweigt sind (siehe Fig. 6). Sie sind zweifellos ein Erzeugnis der 
postdiluvialen Erosion, denn der Talboden schneidet zumeist die 
Kreideunterlage an, welche vor Ablagerung des hängenden Löss 
mithin noch nicht zertalt war. Sebstverständlich entspricht diesem 
Wechsel des Gesteins, das die Talhänge zusammensetzt, auch ein 
W echsel der Landschaftsformen: im Allgemeinen sind dieselben 
im gelben Löss, der die Decke bildet, wegen dessen verticaler 
Klüftung noch jugendlicher als im splitternden Mergelkalk, der die 
Unterlage bildet. Ganz besonders energisch entwickelt sind diese 
Racheln im ganzen Opatöwkatal, bei Zawichost, Piotrowice, Dembno, 
Ciszyca und a. a. O. Zur selben Serie gehören auch die Rachel 
der Pieprzowe Göry, die als zweite Talgeneration sich in die Ton
schiefer eingenagt haben.

Es ist leicht erklärlich, dass in diesen sekundären Talbil
dungen diluviales Material nur verrutscht und verschwemmt ange
troffen wird. Am Ausgang der Tälchen in die Ebene des Haupt
flusses werden aber typische kleine Schwemmkegel gebildet, welche 
z. T. in modellartiger Ausbildung den Fuss des Hochplateau zwi
schen Dembno und Nowe umgürten. Gleich den Racheln bilden 
sie sich schnell und vergehen schnell; das nächste grosse Hoch
wasser kann sie wegräumen. Ihr Gefäll beträgt etwa 12— 15, die
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Länge bis zu 30 m, die Höhe etwa 5 —6 m. Sie bestehen aus Löss, 
Sand und Kalkschutt.

Diese Schuttkegel bilden schon einen Bestandteil der Tal
ebenen und sind vielfach mit ihrer Höhenlage den Hochwässern 
angepasst. Diese Talebene der Weichsel zwischen Sandomierz und 
Jözeföw weist zwei Typen auf. Der erste reicht so weit, als der 
Einfluss der Regulierung, die in den letzten Jahrzehnten an der Weich
sel durchgeführt wurde. Hier bleiben zwar malerische Altwässer, 
zumeist Wisefka oder Lacha genannt, Inundationsebenen und allu
viale Terassen etc. gut erhalten, sind aber ausser Funktion gesetzt, 
bilden sich nicht mehr fort, ersterben und bedecken sich mit immer 
dichterer Vegetation. Die Weichsel wird hier von einem breiten 
W iesen- und Weidengürtel begleitet, der —  meist in den Händen 
von Grossgrundbesitzern —  zu den fruchtbarsten Böden gehört, 
soweit in ihm das Grundwasser nicht zu nahe der Oberfläche kommt. 
Die feuchteren Flächen, besonders schon knapp am Fluss, wer
den von einer etwa mannshohen Gebüschformation eingenommen, 
die den Anblick des Stroms meist dem Auge entzieht. Auf der bis 
zu einigen km breiten Talaue erheben sich hie und da kleine Mä
anderberge, Zeugen einst höherer Talniveaus und abgelenkter Strom
linien. Der grösste dieser Art findet sich an der Nordseite von 
Sandomierz, knapp an der Hochfläche. Auf den höheren Inunda- 
tionsterassen, die nun schon seit Langem trocken liegen, haben 
sich, allerdings selten, kleine Dünen entwickelt. So finden wir süd
lich von Koprzywnica eine teilweise nackte, teilweise grasbewach
sene Düne von ca. 6 m Höhe, die in unregelmässigem Bogen sich 
in der Reichtung N-S hinzieht.

Der eingeengte Strom fliesst als einheitliches breites Band, 
das nur selten von Haufen oder Inseln unterbrochen wird. Einst 
natürliche Ausbuchtungen und Nebenarme werden bei Sandomierz— 
Nadbrzezie als Hafenanlagen ausgewertet, die von Kais eingefasst 
und mit Magazinen und Kranen ausgestattet, einen wichtigen Stütz
punkt für den Weichselverkehr darstellen.

Das Talbild weiter nördlich in der Umgebung der Sanrnün- 
dung und weiter abwärts zeigt das Bid eines typischen verwil
derten Stroms. Der ganze Talboden wird häufig vom Hochwasser 
überspült, daher begleiten den Strom weite, nackte Sandfächen, 
deren Oberfläche die Kolke, Ripple-marks, Haufen u. s. w. auf
weisen, die sich am Boden des Flusses gebildet haben (siehe Fig. 
7 und 8). Dagegen erliegen die niedrigen alluvialen Terassen einer
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faschen Vernichtung, so dass meist nur schmale Spuren am sonst 
scharf unterschnittenen Gehänge der Hochfläche sich erhalten ha
ben. Durch diese frischen, häufig überfluteten Aufschüttungsflächen 
führen die W ege zumeist auf Dämmen. Eben wegen der häufigen 
Ueberschwemmungen ziehen sich die Ortschaften knapp am Fuss 
der Gehänge hin, auf denen in dominierender Lage oft prächtige 
Herrensitze und weit ins Tal blickende Kirchen angelegt sind (W i- 
niary, Slupia Nadbrzefcna).

2. D a s  S o l e c e r  H ü g e l l a n d .

Das Solecer Hügelland unterscheidet sich im Wesentlichen 
in nichts von dem eben beschriebenen Zawichoster Hügelland: 
dieselbe Rumpfläche, die w ir dort verfolgt haben, zieht sich auch 
hier glatt gegen Norden, dabei sanft absinkend. Bei Pawiowice 
weist sie etwa 180 m, bei Solec 170 m, bei Chotcza und Jano- 
wiec etwa 160 m. Landeinwärts gegen Westen hebt sich die Rumpf
fläche langsam mit etwa 1/s0/00 empor, damit auf eine uralte W eich
selfurche deutend, die wohl für die Anlage des heutigen W eich
seltales von entscheidender Bedeutung würde.

Die Erkentnis des Rumpfcharakters der Hochfläche ist hier 
schwieriger als im Süden, denn alle Aufschlüsse decken als Unter
grund nur Kreidemergel auf, dessen tektonische Struktur wegen 
der Zerklüftung und Zersplitterung des Gesteins nicht zu erkennen 
ist. An dem ganzen prächtigen Steilrand, der sich von Pawiowice, 
über Sadkowice, Solec und Boiska bis Görki hinzieht, sind Krei
demergel als Unterlage des Diluviums in zahlreichen künstlichen 
und natürlichen Aufschlüssen, in kleinen Schluchten, Steinbrüchen 
und Schützengräben aufgeschlossen. Zumeist ist deren Lagerung 
ganz ruhig: im prächtigen Aufschluss, den die kleine Schlucht in 
Solec aufweist, die sich zwischen der malerischen kleinen Schloss
ruine und der Kirche eingefressen hat, scheinen die Kreidemergel mit 
ihren tonigen Zwischenlagen ganz horizontal zu liegen. Dagegen 
beobachten wir am Südende des Städtchens im Steinbruch beim 
Friedhof zu beiden Seiten der Strasse dickbankige Kalkmergel mit 
Tonzwischenlagen, die trotz ihrer kubischen Absonderung deutlich 
ein Streichen von N44°E, ein Fallen von 14° gegen NW erkennem 
lassen. Dasselbe Gestein erscheint beim Gutshof Raj südlich von 
Solec; aus ihm kommen auf dem W ege nach Sadkowice eine 
Karstschichtquelle mit 6 Öffnungen hervor, deren W assertemperatur 
am 1 5 IV 1917 9,5° C betrug bei einer Lufttemperatur von 13,0° C,
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Derselbe Kreidekalk ist erschlossen bei Pawlowice im Süden wie 
in den Racheln bei Biatobrzegi im Norden, ebenso in zahlreichen 
natürlichen und künstlichen Aufschlüssen im Inneren der Hoch
fläche, wo die „O poka“ ganz knapp an die Oberfläche kommt. 
Aus ihr strömt z. B. bei Jawor Solecki ein ganzer Quellhorizont, 
bei der Papiernia unterhalb Lipsko eine grosse Karstquelle. An den 
Flanken des Kreinpiankatales beobachtet man die Opoka speziell 
bei Lipsko, das prächtig auf einer -f-20  m Terasse liegt.

Die Rumpffläche, die also hier ausschliesslich schwach ge
störte Kreideschichten schneidet, ist zum Unterschiede vom Zawi- 
choster Hügelland nur mehr von M oränen und Sanden bedeckt, 
aber nicht von Löss, ln zwei Streifen erreichen die M oränen grös
sere Mächtigkeit und verknüpfen sich mit reichlicher Blockbestreuung, 
d. i. im Norden an der Ilzanka bei Ciepielöw und Niemieryczöw, 
und im Süden entlang der Kamienna bei Czekarzewice— Ossöwka. 
Das sind die zwei Teilstücke der mitte'polnischen Endmoräne. 
Dazwischen dehnen sich Geschiebemergelfelder und Sand lächen 
aus, z. T. mit Dünenlandschaften. Grössere Sandm assen finden, w ir 
zwischen Chotcza und Janowiec, in der Umgebung von Solec, wo 
er in kleinen Haufen und Dünen erscheint, vielfach unter x/4 m 
Humus; bei Katarzynöw, wo eine E-W  Dünenreihe hinzieht, zu
meist aus einer H auptdüne und zwei Nebendünen bestehend, die 
von 5:— 15 m Höhe schwanken; bei Struga (unterwegs Ciepielöw— 
Lipsko) finden sich w ieder zwei lange W -E Dünen und nördlich 
Czekarzewice bilden Sandfelder mit kleinen Dünen ein Oedland, 
das nur durch armseliges W achholdergebüsch und Knieholz etwas 
belebt wird. Mit den Sandbildungen kombinieren sich häufig Torf
bildungen (so bei Katarzynöw, T/ä m Torf vielfach mit Sand durch
mischt). Südlich von Sadkowice sind unter 40 cm Humus 50 cm 
rotbrauner diluvialer Lehm, noch tiefer gelblichgrüner geschichteter 
Sand mit feinen Erratiken zu beobachten. Grosse Mengen von 
Erratiken finden sich bei Pawfowice in dem sandigen Lehm der 
Hochfläche, nicht weniger in der Umgebung von Kejpa Koscielna 
im Geschiebelehm, der in der Ziegelei aufgeschlossen ist.

Diese diluvialen Zuschüttungsmassen bedecken nicht nur die 
Hochfläche, sondern greifen auch tief in die Talbildungen ein. So 
ist z. B. das Tal der Kr^pianka bei Lipsko und Dziurköw ganz 
ausgekleidet mit glazialen Sanden pnd ziemlich reichlichen Erra
tiken. Aehnlich verhält es sich mit dem Kamiennatal, wovon übri
gens schon im vorherigen Kapitel die Rede war. Alle diese Täler,



zu denen noch im Norden die Rzanka zu rechnen ist, verraten 
dadurch ihr vordiluviales Alter. Sie bildeten schon vor der Ver
schüttung reife, sanfte Täler, deren heute stellenweise jugendlichen 
Formen nur dem Umstande zu verdanken sind, dass die postdilu
viale Erosion noch nicht im Stande war, die Ausfüllungsmassen 
zur Gänze ausszuräumen.

Diese postdiluviale Erosion hat überhaupt im ganzen Solecer 
Hügelland nur sehr geringe Effekte erzielt. An der Prallwand der 
Hochfläche gegen den Talboden der W eichsel haben sich nur an 
■wenigen Stellen reicher gegliederte und tiefer eingreifende Racheln 
eingefressen (Biatobrzegi, Boiska, Sadkowice, auch Czekarzewice). 
Das Netz der jungen Zertalung bei Danyszöw, Szlask und Grusz- 
czyn ist grobm aschig geblieben. Offenbar hat die ganze jugendli
che Zertalung erst vor kurzen eingesetzt und kann sich gegen
wärtig nicht recht weiter entwickeln.

Auch das Terassenphänom en ist hier schwach ausgebildet, 
ln den Nebentälern sind fast keine Terassenspuren vorhanden, 
kleine Niederterassen an der Rzanka und die prächtige Hoehte- 
rasse bei Lipsko ist alles, was ich davon gesehen habe. Nur im 
Haupttale, an der Weichsel sind einzelne Terassenreste noch zu 
erkennen. Die Niederterasse von etwa 6 m relativer Höhe ist vor 
allen bei Janowiee in breiterer Fläche entwickelt, indem sie den 
ganzen Raum an der M ündung des Pliwkafales, bis über Brzescie 
hinaus, zur M äanderzunge von Lucinia einnimmt; sie setzt sich 
durchwegs aus Sand zusammen, der auf der Terasse Dünen bildet. 
Auf dieser ganzen Strecke hat die W eichsel in jüngerer Zeit die 
Solecer Hochfläche nicht attaquiert; zwischen den Terassenflächen 
und dem heutigen W eichselbett dehnt sich ein weites nasses Alt
wassergebiet, dem nur durch grosse Dammanlagen bebaubares 
Feld abgew onnen werden kann (Meierhof Nadbrzezie bei Jano- 
vviec). Eines der alten W eichselbette benützt auch die Pliw ka von 
janow iee angefangen, also auf einer Strecke von 5, resp. 7 km. 
Auf derselben Niederterasse (a) liegt weiter südlich Borowice. 
Ueberall bildet sie sehr schlechten Ackerboden, bestanden viel
fach von kleinen Kieferwäldchen, Gestrüpp- und I ieideflächeri. 
Eine schwache, auch ausnehm end niedrige Terasse finden wir 
unterhalb des Gutshofes Raj südlich von Solec. Einem etwas hö
heren Niveau, wahrscheinlich A, gehört der zwischen Pawtowice 
und Zemborzyn gelegene, von einem M äander der Kamien.ria um
flossene Rücken an.
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Sonst tritt auf der ganzen Strecke von Pawlowic-e bis Jano- 
wiec die Hochfläche unmittelbar bis an die Inundationsgebiete der 
Weichsel heran, und zwar mit prächtigem, fast geradlinigen Steil
rand, in den sich kurze malerische Schluchten einfressen. Das lang 
gestrecke, sanft geschwungene Defilc? von Solec bildet, besonders 
vom gegenüberliegenden Ufer gesehen (siehe Fig. 5), einen der 
eindrucksvollsten Momente im Landschaftsbild des W eichseldurch
bruches. Dieser Steilrand, im Allgemeinen etwa 35 m hoch, be
grenzt terassenartige Hochflächen, die ein wenig in die allgemeine 
Rumpfläche eingetieft sind; man dürfte sie daher als Aequivalent 
des Terassensystem s C auffassen. Von der Höhe des Steilrandes 
beherrscht der Blick das ganze W eichseltal und die ihn umge
benden Höhen, ln dieser beherrschenden und zugleich malerischen 
Lage liegt das alte Städtchen Solec, eine prächtige Terassensied- 
lung, die speziell von Süden (von Raj aus) sich landschaftlich 
reizwoll ausnimmt, in dieser Richtung dehnt sich nämlich ein Hals 
der Hochfläche in einen Doppelm äander der Krepianka, so dass 
hier eine starke Abschnürung von der Hochfläche Platz greift. 
Knapp am Steilrand finden wir hier Ruinen und Pfarrkirche, schon 
auf der ebenen Terassenfläche der weite Ringplatz mit seinen al
lerdings nicht mehr zahlreichen alten Häusern. Am Fusse dage
gen des Steilrandes dehnen sich Altwässer, die heute einen klei
nen Holzhafen für die bedeutende Flösserei bilden.

3. D ie  H o c h  s c h ö l l e  v o n  J a n o w i e e .

Die nächste morphologische Einheit am linken W eichselufer 
unterscheidet sich vielfach von den bisher beschriebenen Land
schaften. Am besten kann man dies feststellen von den gegen
überliegenden Höhen von Kazimierz (herrlicher Blick vom Schloss
berg). Da sieht man, dass die Hochfläche von Janowiee eine Art 
Keilscholle darstellt, die mit markantem Steilrand gegen Süden 
abbricht, nach Nord sich hingegen sehr sanft abdacht. Der südli
che Steilrand überragt nicht nur die Auen der Weichsel, sondern 
auch das Solecer Hügelland, letzteres allerdings nur unwesentlich. 
Man könnte sowohl die Annahme einer reinen Denudationsstufe, 
wie auch einer Bruchstufe diskutieren: doch spricht für einen mor
phologisch umgewandelten Bruchtrand der Umstand, dass entlang 
dieses Steilrandes zwischen Janowiee und Chotcza gegen West 
ein Sandstreifen zieht, der vielleicht eine Grabenverschüttung dar



stellt, sowie der geradlinige Verlauf des Steilrandes, der in keinem 
Verhältnis steht zu einer eventuellen Unterscheidung durch die 
Weichsel.

Noch ein wichtiger landschaftlicher Charakterzug legt die 
Vermutung nahe, dass der Steilrand durch tektonische Vorgänge 
vergebildet wurde: wenn wir nämlich auf der Janowiecer Hoch
fläche stehen und gegen Ost auf das Kazimierzer Bergland blik- 
ken, erkennen wir, dass dessen Gipfelrumpffläche, von der wir 
noch eingehender sprechen werden, etwa 30 m höher liegt als die 
Fläche, auf der wir stehen. Da beide höchstwahrscheinlich wie 
der Augenschein vermuten lässt — ursprünglich eine Einheit bil
deten, drängt sich die Hypothese auf, dass die Janowiecer Hoch
fläche abgesunken ist gegenüber dem Bergland von Kaziinierz 
entlang eines Bruches oder einer Abbiegungsfläche, die etwa entlang 
dem heutigen Weichseltal verläuft. Daraus würde sich eine tektonische 
Prädisposition des Weichseltales bei Kazimierz-Putawy ergeben.

An der Janowiecer Landstufe streicht überall der Kreidekalk
mergel aus, zumeist ein Scherbenfeld bildend. Der Hang hat ein 
Gefälle von 32° und ist ganz übersäet von weissen Opokatrüm- 
mern, die kümmerliches Gestrüpp bewächst. Am Fusse (in der 
engen Kreideschlucht) kann die sonst schwer erkennbare Lagerung 
festgestellt werden: das Streichen beträgt N30°E, das Fallen 10°NW. 
Von der Höhe der Stirn dehnt sich ein prachtvolles Panoram a ge
gen Süd, auf die breite W eichselebene mit ihren zahlreichen Strom
armen, die zahlreichen Altwässer, zwischen denen sich der von ho
hen Dämmen umgebene Meierhof Nadbrzezie heraushebt, dahinter 
die Höhen des Solecer und Annopoler Hügellandes. Besonders inte
ressant ist der Blick auf das stark zertalte Hügelland von Kazi- 
vnierz gegenüber.

Von dieser Stirn (168 m) gegen Norden senkt sich die Hoch
fläche kaum merklich; die auf derselben vorkommenden, teils ero- 
siven, teils akkumulativen Unebenheiten fassen ein anhaltendes 
Gefälle nicht erkennen (Trzcianka ca 160 m, Göra Putawska 166 m). 
Dagegen beobachtet man an dem Steilhang gegen die Weichsel 
zu der sich von Janowiec gegen Nasitöw zieht, eine Leiste in 
145— 150 m, also etwa 20—25 m unter der Hochfläche, die eine 
deutliche Neigung gegen Nord aufweist. Das ist zweifellos eine 
Terasse, die sich über der W eichsel um etwa 25 m erhebt (Ni
veau B), während die Hochfläche selbst etwa dem Niveau D an
gehören würde. Der Steilfand an der Weichsel, der auf seiner

3*
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ganzen Erstreckung heute noch von der W eichsel unterschnitten 
wird, lässt uns die innere Struktur,, wie auch die morphologische 
Gliederung der Hochfläche erkennen. Den ganzen Abhang entlang 
streichen nur Kreidemergelschichten aus, deren Lagerungsverhält
nisse nur selten genauer zu bestimmen sind. Der grösste Aufschluss 
findet sich bei Nasitöw, wo im Kreidemergel auch wechsellagernde 
Sandstein- und Mergelzwischenlagen Vorkommen, die ein W -E 
Streichen und ein schwaches (4°) Nordfallen aufweisen. Uebri- 
gens ist der 40 m hohe Hang vielfach von verfestigten Schutthal
den begleitet.

Dieser gaifee prächtige Steilhang ist jugendlich zertalt: in 
der Umgebung von Oblasy und Wojczyn laufen zur W eichsel 
5 kurze, steile knapp aneinander gelegene Tälchen, während die Platte 
bei Nasitöw ganz unzertait ist. Selbst diese kleinen Tälchen schei
nen prädiiuvia! zu sein, denn sie sind alle zugeschüttet mit erra
tischen Material (Sand mit Findlingen, auch ein wenig lokalen 
Kreidemergelschutt). Dieses Material scheint an erster Lager
stätte zu liegen und bedeckt auch in grossen Massen die Gehänge. 
Die Tälchen sind übrigens etwas asymetrisch gebaut, die Südge
hänge sanfter und daher von Ackerflächen bedeckt, während die 
schärfer unterschnittenen Nordgehänge zumeist nur mit Heiden und 
W achholdergebüsch bestanden sind. Nur das enge Tal von W oj
czyn scheint ausschliesslich in Kreidekalk eingeschnitten, wodurch 
es ebenso wie durch seine ganz unausgeglichenen Formen sein 
postdiluviales Alter verrät.

Steigen wir nun auf die Hochfläche hinauf, die wir auf der 
Strecke Trzcianki-Oblasy ausgezeichnet beobachten können. Sie 
war wohl ursprünglich tischglatt, wie wir jetzt noch prächtige, 
unzertalte Ebenheiten nördlich Oblasy, Ksi^ze und W ojszyn beob
achten können. Bei Trzcianki erscheint die Hochfläche schon sanft 
gewellt, mit leichten Kuppen und Rücken, die aber durchaus aus 
akkumuliertem, losem Material bestehen. Zum Teii sind es grund- 
moränenartige Bildungen, mit vorherrschenden Sanden und oft kopf- 
grossen Erratikas, zum Teil (südlich Trzcianki, ebenso südlich 
Oblasy am W aldrand) 10— 20 m hohe, auf Hochfläche aufgesetzte 
Dünen, die zumeist mehrere, gegen Norden offene Bögen bilden.

Nördlich von Trzcianki— Nasitöw tritt der Rand der Hoch
fläche etwas von der Weichsel zurück und lässt hier Raum zur 
Entwickelung von Terassen. Gleich südlich G6ra Pufawska bildet 
eine Niederterasse einen etwa 8 m hohen Steilrand, den die W eichsel
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unterschneidet und hier wohlgeschichtete braune Sande aufschliesst 
die zu zahlreichen kleinen Rutschungen und zur Rachelbildung 
Anlass geben. Höher auf dem W ege nach Trzcianki dehnt sich 
eine B-Terasse (143, 146 m) mit vorgelagerter A-Terasse (131 m) 
aus, deren ganz mit W ald bestandenen sandigen Flächen sehr 
reife, etwas gewellte Formen aufweisen. Die untere davon zeigt 
bei Sadtowice prachtvolle, etwa 11 m hohe Prallstellen, die ganz 
aus Sand bestehend, regelmässig ausgebuchtete Altwässer und 
sumpfigen W iesenboden umkreisen. Der Herrenhof bei Nasiföw 
hinwiederum liegt auf der B-Terasse (—{— 25 m).

Der Steilrand der Janowiecer Hochfläche nähert sich bei Göra 
Puiaw ska nochmals der W eichsel und verläuft von hier geradli
nig bis Kowala; hier biegt er nach Westen um, wird niedriger 
und macht der D^bliner Niederung Platz. Dieser Teil der Hoch
fläche zeichnet sich durch abweichende Zusammensetzung und 
intensivere Zertalung aus. Die grossen Steinbrüche bei Göra Pu
iaw ska beuten weichen tertiären Sandstein aus, über dem eine 
3 m dicke Verwitterungsschicht von Blöcken und Trümmern in 
grauen Sand gebettet ist. Der verfestigte Sandstein ist stark ge
stört, streicht N40°W, fällt 25— 30°NE. Er ist stark zerklüftet mit 
einer nördlichen Hauptkluftrichtung. W eiter nördlich steht ein wei
cher, mergeliger Sandstein an, dessen Bruchstücke überall zu fin
den sind, gegen Bronowice zu ein wohlgeschichteter, graugrüner 
Sand, reich an schwarzem Glimmer, daneben ein weicher, weisser 
Sandstein, der kalkhaltig ist, kompakte Lagen bildet und nach 
oben zu kubisch zerfällt. Dieser Sandstein scheint nördlich zu strei
chen und mit 10° westlich zu fallen.

Der Rand der Hochfläche ist stark und jugendlich zertalt und 
vielfach terassiert. Bei Göra Pufawska, von deren Höhe wir einen 
prächtigen Blick auf die majestätische Weichsel mit ihrer neuen, 
schönen Holzbrücke sowie den sie begleitenden Altwässern, auf 
die Terassen von Pufawy, die ärarischen W aldungen im Hinter
gründe und die weiten, alluvialen sandigen Flächen im Vorder
gründe geniessen, treffen wir eine Terasse unterhalb des Herren
hofes (140 m, B), eine höhere oberhalb desselben und bei der 
Kirche (155 m, C-Niveau), noch immer etwas eingeschnitten in die 
Hochfläche, die hier 166 m aufweist und daher in das Niveau D 
gehört. Sandm assen bedecken die Terrassen und Gehänge, sam 
meln sich jedoch vorzüglich in den Talböden der kleinen jungen 
Täler. Auf der Höhe hinter dem Herrenhofe liegen jedenfalls noch
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feine Schotter mit erratischen Bruchstücken, damit das prädiluviale 
Alter der Terassen beweisend. Ebenso von diluvialen Bildungen 
(sandigen Lehmen mit viel Findlingen, der auf dem Sandstein 
liegt) bedeckt ist die hübsche Hochterasse 154 m zwischen Kowala 
und Bronowice.

4. D a s  A n n o p o 1 e r H ü g e l l a n d .

Nun wollen wir in analoger W eise das rechtsufrige Gelände 
einer morphologischen Detailbeschreibung unterziehen. Den ersten 
natürlichen Abschnitt bildet das Annopoler Hügelland, der west
lichste Ausläufer der sogenannten Lubliner Hochfläche. Im Süden 
wird dasselbe von der langen, sehr markanten Landstufe begrenzt, 
die aus der Gegend von Frampol über Janöw und Modliborzyce 
hieher zieht. Sie sticht auf dieser ganzen Strecke scharf ab von 
der grossen, sandbedeckten, mit .gewaltigen W aldungen bestande
nen Tanewniederung. An die W eichsel tritt diese Landstufe erst 
bei Opoka und zw ar mit NW-Lauf, so dass zwischen ihr und 
der W eichsel ein dreieckiges, alluviales Feld übrig bleibt, das von 
mächtigen Sandkomplexen eingenommen wird (Boröw, Kosin, Za- 
blocie). Im Sommer gibt es hier grosse Sandstürme, die Feld und 
W eg verschütten.

Das weite Inundationsgebiet tritt bei Janiszow mit 2 m ho
hem Steilrand (a) an den Strom, der das Ufer so unterschneider, 
dass hier jedes Jahr einige Hütten in das W asser stürzen und 
mancher Bewohner von Janiszöw von sich behaupten kann, er sei 
„im Strome geboren“. M ancher zahlt für längst vom Fluss ver
schlungene Grundstücke Steuern. Im Kampf mit dem W asser weicht 
hier der Mensch Schritt auf Schritt zurück; die Hütten von Z a- 
bietcze z B. liegen ^  jede für sich — auf einem kleinem künstli
chen Hügel, festgerammt mit Pfählen, inselbildend, gleich den Hüt
ten der Fellach in den Ueberschwemmungsbegieten des Nil. Sie 
sind mit Kähnen bewehrt, um auf jeden Fall, während plötzlicher 
und andauernder Hochwässer die Kommunikation mit der Aus- 
senwelt aufrechterhalten zu können. Das Inundationsgebiet durch
ziehen schlammreiche Altwässer (Stara Wisla, Zabietcze, Zabfocie), 
begleitet von W eidenwäldchen mit M angrove-artigem C harakter, 
W o kein Sand, da bedecken die Terasse sehr fruchtbare Felder 
des feinen, warm en W eichselschlam m es (mady), den die häufigen 
Ueberschwemmungen ablagern.
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Ueber diesem Ueberschwemmungsfeld erhebt sich unvermit
telt, ohne Vorterassen der Steilhang von Opoka Duza und Opoka 
Mafa. Relativ etwa 70 m hoch erhebt sich die Landstufe mit 30—40 m 
G ehängeneigung bis zu absolut 200 m Höhe. Der ganze Hang 
deckt überwiegend Kreidemergel auf, dem eine nur dünne Sand
schicht auflagert. Dieser Sand sammelt sich abgeschwemmt in den 
kleinen, überaus steilen Schluchten, die den Hang gliedern. An 
derem Ausgang haben sich kleine Schuttkegel von 6 Grad Nei
gung gebildet.

An einer Stelle, etwa westlich des Punktes 202 m der Spe
zialkarte, treffen wir am Gehänge auch horizontal geschichtet, 
gelbe Sande mit etwas Geröll, das stellenweise zu Konglomerat 
verfestigt ist. Im Sande finden sich zahlreiche Ostrea und Pecten, 
die die Zugehörigkeit desselben zum Jungtertiär beweisen. Drüber 
liegen noch etwa 6 m Löss.

Dass es sich um gestörte Schichten handelt, beweist ein Auf
schluss weiter SE im Kamiennaberg südlich Goscieradöw. Hier 
findet sich ein poröser, aber harter Pisolithenkalk (Jungtertiär), 
der deutlich ein Streichen N60°W mit 20°SW-Fallen verrät. Er bil
det den Kamm der Landstufe, die sich sonst aus Kreidemergel 
zusammensetzt. Der Abhang der Landstufe ist hier allerdings sanf
ter (8— 10°), frühreif zertalt, und von einer Gehängebreccie gebil
det. Gegen Norden dagegen dehnen sich weite Sandfelder, die
sich bis Wymysföw ziehen. Sie erscheinen auch auf dem Wege
Opoka Duza— Annopol mit wenigen Erratiken und vielen Kalk- 
m ergeltrüm mern gemisch t.

Von Opoka angefangen bis Kamien begleitet der Rand 
des Annopoler Hügellandes in sanft geschwungenem Bogen die 
Weichsel in einer Entfernung von einigen hundert Metern bis zu 
2 km. Auf dieser ganzen Strecke wird er von leicht gestörtem
Kalkmergel gebildet, der überall aufgeschlossen ist, in Tälern,
Schützengräben und vor allem in einigen Steinbrüchen, die an der 
Weichsel angelegt, ihre Produkte billig verflössen können (Kali- 
szany etc.). In Lopoczno erscheint muschelig brechender Kreide
kalk an den Terassenhängen, bei Jözeföw in den Racheln, wel
che die Stadtterasse gliedern, bei Rybitwy steht derselbe überall 
an, ebenso bei Wafowice u. s. w.

Darauf liegen vor allem bei Annopol scharfkantige, sehr harte 
Quarzite, die wenig Zement aufweisen und daher leicht verwittern. 
W ir beobachten sie im Ort selbst gleich bei der Kirche, dann



beim Abstieg von der Stadt zur Weichsel, endlich in Nowa Wies, 
nördlich von Annopol. Ueberall liegt dieser Quarzit in 80— 100 cm 
mächtigen Bänken fast horizontal. Die Oberfläche weist m erkw ür
dige W ülste auf, die offenbar von späterer Korrasion stammen; 
auch die w abenartige Struktur, selbst Höhlungen, die das Gestein 
in Annopol aufweist, hängen damit zusammen, lieber dem Quarzit 
erscheint in Nowa Wies ein grünlicher Sand mit Quarzschotter 
und Quarzsandknollen, darunter grüne, lose, z. T. verfestigte Sande.

Dieses kretazisch-tertiäre Grundgestein ist überall von dilu
vialen Bildungen verkleidet, zum kleineren Teil mit Moränen, zum 
grösseren mit Sandlagen. Sandbildungen treten besonders mächtig 
auf bei Swieciechöw (südlich des Ortes), wo im W ald bedeutende 
Sandm assen bis 40 m über die W eichsel emporsteigen. Eine zweite, 
etwas Sanderartige Sandbildung treffen w ir bei Bassonia im Wyz- 
nicatal; sie zieht sich — zum Teil in Gestalt nackter Sanddünen — 
über Nieszawa selbst auf die Höhen gegen Studniska und Sptawy. 
Endlich den dritten Komplex dieser Art finden w ir am Ausgang 
des Kolczyner Tales, wo nicht nur das alluviale Delta, sondern 
auch die Niederterasse zum grossen Teile von Sand gebildet wird. 
Das Material ist geschichtet, zum Teil nordischer Herkunft und 
weist einige kleine Dünen auf.

Die Hochfläche des Annopoler Hügellandes ist viel schwerer 
zu rekonstruieren wegen der im Allgemeinen recht intensiven und 
schon gereiften Zertalung, die hier Platz gegriffen hat. Der Kol- 
czynbach, die Wyznica mit ihren Zuflüssen, vor allem aber zahl
reiche kleine, auf der Spezialkarte unbenannte Täler greifen ziem
lich tief ins Hügelland ein und haben dessen Hochfläche in kup- 
pige Riedel verwandelt, deren Höhen auf der ganzen Strecke An
nopol— Kamieh etwa 200—210 m beträgt. Sie dürften alle präglazial 
sein: so finden wir im Kolczyntale bei Kluczkowice sowohl ge
waltige Mengen von erratischen Blöcken, die sich an den W egen 
oft wie megalithische Denkmäler hinziehen, wie auch vor allem 
ungestörte Lössablagerungen, die also nicht nur auf die Hochfläche 
beschränkt sind (z. B. zwischen W rzelowiec und Chruslanki). Nur 
in geringer Zahl treffen wir hier die bezeichnenden Runsen und 
Racheln, die wir so gut von der gegenüberliegenden Seite kennen. 
Diese Asymetrie der Gehänge des W eichseldurchbruches wäre —  
sollte sie sich als allgemeine Regel herausstellen — nur mit ein- 
nem vom heutigen abweichenden klimatischen Regime zu erklären. 
Doch lehren die Beobachtungen am Kazimierzer Hügelland, dass
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die Armut an postglazialen Tälchen im Annopoler Hügelland eine 
lokale Erscheinung ist.

Die östlichen Gehänge des W eichseltales sind durchwegs 
terassiert: abgesehen von der Inundationsterasse in etwa 2— 3 m 
über dem Fluss (System a), die ausser bei Janiszöw auch bei Ka- 
inieh und an vielen anderen Stellen ausgezeichnet entwickelt ist, 
können wir alle übrigen Terrassen b, A, B, C, D, E, in 10, 15, 
25— 30, 40, 50 und 70 m beobachten. Die alte Weichsel, noch 
W isla genannt, zieht sich als Altwasser ganz nahe beim Ort Ra
mien hin und bildet noch gegenwärtig die Wojwodschaftsgrenze. 
Der eigentliche heutige Fluss füllte ein einstiges Altwasser, genannt 
Lacha, und unterspült die Hänge von Ktodzie. Die dazwischen lie
gende Insel bildet eine Inundationsterasse von 3—4 m, die be
wohnt und gut bewirtschaftet ist. Auch Ciszyca Przewozowa, ge
genüber Jözeföw, liegt auf derselben Inundationsterasse. Dagegen 
liegt der Ort Ramien selbst schon auf der Niederterrasse b, die 
übrigens schwach angedeutet ist und sanft in das Hintergehänge 
übergeht. Ununterbrochen und sogar etwas deutlicher zieht sich 
diese Niederterasse ( - f - 10 in) über Piotrawin bis Kaliszany, immer 
wenn auch spärlich bedeckt von Diluvium. Darüber hinaus erhebt 
sich etwas südlich des Ortes mit prächtigem Steilrand an der 
Weichsel, die zahlreiche Strandlinien bis zu 2 m Höhe eingefres
sen hat, eine Hochterasse in {-40 in (System C). Das südlich 
anschliessende Lopoczno liegt auf der hier schmalen Städteterasse 
B  (-f-25 m), die in anstehender Kreide eingeschnitten ist. Gegen 
Süd begrenzt sie die Terasse des Kolczynbaches, die zu beiden 
Seiten von dessen M ündung zu 10 m Höhe (b) sich erhebt. Sie 
ist teilweise in anstehender Kreide erodiert, teilweise aber akku
muliert und besteht aus Sanden, in die sich Runsen eingefressen 
haben. Dieselbe Terasse ist etwas oberhalb bei W ölka nur mehr 
5 m hoch und verschmilzt gegen Kluczkowice ganz mit dem Tal
boden: offenbar ist es also eine Stauterasse.

Die schönste Terasse des Weichseldefilees im Annopoler Hü
gelland ist zweifellos die Städteterasse von Jözeföw. Die im typi
schen Schachbrettsystem angelegte Kolonialsiedlung liegt auf einer 
im anstehenden Gestein ganz eben eingeschnittenen Terasse in 
etwa 15 m Höhe über dem Fluss (A), die in geradem Steil
abfall 2 km denselben entlang zieht (Fig. 9). Auf der Teras- 
senfläche ist keine Spur von Schotter oder Gerölle zu finden, 
wohl aber etwas erratische Blöcke und lehmiger Sand, der das
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prädiluviale Alter der Terasse genügend beweist. Der Steilrand' 
(Kliff) der Terasse ist energisch zerschnitten durch zahlreiche kurze 
Schluchten (Fig. 10), die malerische Ausblicke auf das Weichseltal 
und das gegenüberliegende Zawichoster Hügelland gewähren. Am 
Fusse der Terasse kann man auf trockengelegtem Boden der W eich
sel sehr schöne Kolke, Ripple-marks, Sandrücken und Dünen be
obachten (Fig. 7).

Gehen wir von Jözeföw weiter gegen Süd, so treffen w ir 
dieselbe Stadtterasse (A) noch in Rybitwy; an der untersten W yz- 
nica trennt eine Niederterasse, die sich in 5—-6 m Höhe bis Bas- 
sonia zieht (b), die durchnässte Talniederung dieses Flusses vom 
Inundationsgebiet des Weichselflusses. W atowice liegt auf weiter, 
aber nicht sehr ausgeprägter Niederterasse, über die sich eine 
besser ausgeprägte Hochterasse erhebt. Auf dem ganzen Wege bis 
Swieciechöw ist das Gehänge verwaschen und weist keine aus
gesprochenen Terassen auf. Erst bei der Kirche des letztgenannten 
Ortes beobachten wir eine 10 m hohe, verwaschene Niederterasse.,. 
die sich aber bald auf -{-15 m (.4) hebt. Die relativ reichste Glie
derung weist noch das Gehänge bei Annopol auf, indem hier ü b er 
dem Brückenkopf eine Niederterasse ( + 1 0  m, b), sowie eine Hoch
terasse ( + 2 5 — 30 m. B), endlich eine terassenartige Leiste in 
- j- 37—40 m (C) zu beobachten ist, über der sich schliesslich die 
Hochfläche in + 5 0  m (D) bei der Stadt erhebt. Darüber hinaus 
liegen noch die Flächen von Opoka Huta— D + ro w a  in +  70 m (E).

5. D ie  N i e d e r u n g  d e s  C h o t e l b a c h e s .

Das Aunopoler Hügelland endet an einer Linie, die sich von 
Kamien über Janiszöw, Niezdöw nach Opole und W ota Rudzka 
ziehen lässt. Ihm schliesst sich hier eine ausserordentlich nasse., 
sumpfige Niederung an, die der Chotelbach in NW -Richfung durch- 
fliesst. Vielfach zu künstlichen Teichen gestaut windet er sich durch 
die sandige Ebene, die zahlreiche Altwässer der W eichsel und 
starke W aldbedeckung aufweist.

Die dreieckige Niederung, die der Chotelbach in seinem Unter
lauf entwässert, dehnt sich von der vorbenannten Linie des Nord
abfalles des Annopoler Hügellandes bis zur Linie W ola Rudzka- 
Podgörz aus; sie macht den Eindruck, als ob sie der Chotelbach 
dadurch erzeugt hätte, dass seine ursprünglich weiter südlich ge7 
legene M ündung von der Weichsel nach Nord verschleppt w urde.
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Der Boden der Ebene besteht durchwegs aus Sandbildungen, dem 
vielfach noch Sumpfablagerungen aufliegen. Der Sand, der in der 
Ebene ruhige Flächen bildet, ist auf die Flanken der Niederung 
aufgeweht und bildet dort bis zu 10 m hohe Dünen. Solche Dü
nenlandschaften finden sich vor allen zwischen Polanöwka und 
Karczmiska, bei Zmijowiska, Trzciniec und nör.dl. von Niezdöw. 
Der Verlauf der mittelpolnischen Stirnmoräne lässt vermuten, dass 
es sich zum Teil um subglaziale, z. Teil um sanderartige Sande 
handelt, die aus dem Talboden aufgeweht wurden.

Die zweite morphologische Eigenschaft dieser kleinen Ebene 
ist ihre Hydrographie. Ein bis zu 10 km breiter Streifen am rech
ten Ufer der Weichsel ist von einem wahren Netzwerk von Mä
andern, Abwässern, Ox-bovv-Seiin eingenommen, zwischen denen 
sich Fetzen von Inundations- und Niederterassen erhalten haben, 
so dass die hydrographischen Zusam m enhänge manchmal schwer 
festzustellen sind. Es ist die einzige Stelle am Mittellauf der W eich
sel, wo die Anwohner in der Absicht die fruchtbare Ebene d e r  
Bodenkultur zu gewinnen, aus eigener Initiative und mit eigenen 
Mitteln in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts grosse Deich
arbeiten durchgeführt haben, indem sie die W eichsel selbst und ' 
den Chotelbach hoch bis Zmijöwka hinauf mit Schutzdämmen 
umgaben.

Frägt man sich nach der Genese dieser kleinen Ebene, so 
liegt es nahe anzunehmen, das die Chotelcbene als Produkt d e r  
Seitenerosion des Chotelbach.es anzusehen ist. Nun fällt nur das 
eine auf, dass im ganzen W eichseldurchbruch sich nirgends eine 
derartige Flussebene gebildet hat, auch nicht an der M ündung viel 
grösserer Flüsse (z.B. der Opatöwka,Kamienna). Schon dieser Umstand 
beweist, dass auch andere Prozesse, vielleicht tektonischer Natur, 
an der Modellierung dieser Ebene Anteil haben. Damit stimmt die 
Tatsache überein, auf die wir weiterhin im kommenden Abschnitt 
aufmerksam machen werden, nämlich die geradlinige Südbegren
zung des Kazimierzer Hügellandes, die die Vorstellung einer tekto
nisch angelegten Landstufe weckt, so dass die Umgebung von Ka- 
zimierz—Janovviec von einer ganzen Reihe tektonischer Linien ge
kreuzt würde. Jedenfalls sind die Gehänge der Choteler Niederung 
sanft zertalt und zwar prädiluvial, denn in die kurzen Tälchen sind 
Lösse und diluviale Sande eingelagert. An diesen Gehängen finden 
wir nur an einer Stelle, bei W ölka Doliska, eine Andeutung einer 
Hochterasse.
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6. D a s  H ü g e l l a n d  v o n  K a z i m i e r z.

Nördlich au die vorhin besprochene Chotelebene schliesst 
das interessanteste Gebiet des mittelpolnischen W eichseldurchbru
ches an, das Hügelland von Kazimierz, das zwischen Podgörz und 
W lostowice bei Pulawy das W eichseltal ausserordentlich einengt 
und dabei selbst ein sehr markantes Landschaftsbild darbietet 
(siehe Fig. 1).

In sanft geschwungenem Bogen tritt dieses Hügelland auf 
einer Strecke von mehr als 20 km mit über 200 m hohen Rücken 
an die W eichsel heran. Dieselben streichen im Allgemeinen gegen 
ESE und werden im S und N von einer relativ markanten Land
stufe begrenzt. Die südliche (Podgörz— Opole) haben wir schon 
im vorigen Abschnitt erwähnt, die nördliche streicht von Wfosto- 
wice über Pozög und Zablocie nach Garböw. Das Hügelland selbst 
bildet zwei charakteristische Typen, welche eine Linie von Mgcmierz 
über USciqz, Skowieszyn nach Kgbfo voneinander trennt. Die bei-' 
den Typen unterscheiden sich wohl durch die Intensität der Zer- 
talung, die mit der Bodenbedeckung in Zusam m enhang steht, 
nicht aber durch das geologische Grundgerüst: das ganze Hügel
land besteht vor allem aus Kreidemergel.

Das erkennen wir am besten im tief eingeschnittenen, langen 
Bochotnicatal, das das Hügelland in seiner ganzen Längsachse 
durchzieht, sowie an den Hängen des Weichseltales. Tatsächlich 
beobachten wir im Bochotnicatale dort, wo es sich einzutiefen be
ginnt, — der Oberlauf ist ausserordentlich sanft und au sg e re ift--  
bei Nal^czöw an den steilen, etwa 40 m hohen, bew aldeten Tal- 
gehängen überall Kreidekalkmergel. Ein grösserer Aufschluss liegt 
beim Herrenhof des Badeortes, übrigens auch vielfach weiter tal
abw ärts bei Chruszczöw, in den Racheln der Umgebung von W q- 
wolnica, Wierzchoniöw u. s. w. Bei W awolnica kommt an diesen 
Schichten eine ganze Reihe von Karstquellen hervor: so beim Her
renhof K^blo (15 l/'s), bei der Kirche des Städtchens (80 1/s), Tem
peratur 8,2° bei einer Lufttemperatur von 12,0° am 13./4. 1917), 
beim Weiler des Zagörzynski unterhalb der Stadt (t =  9,2°). Die 
Quellen kommen am Talgrunde aus leicht gew ölbten Opokaschich- 
ten, meist aus mehreren nachbarlichen Kluftöffnungen hervor und 
geben ansehnlichen, selbst bis zu 4 m breiten Bächen Nahrung. 
Die beiden Steinbrüche bei Bochotnica weisen ebenfalls wohlge
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schichtete und stark zerklüftete weisse Mergeikalke auf, deren Strei
chen und Fallen nicht zu bestimmen ist.

An der Weichsel finden sich die grössten Aufschlüsse in den 
umfangreichen, während des Krieges energisch exploitieren Stein
brüchen zwischen Kazimierz und Mecmierz (siehe Fig. 11), wo 
die Aufschlüsse bis 40 m hoch sind. Der weisse .Mergelkalk ist 
hier so ziemlich horizontal gelagert, aber sehr stark zerborsten, 
an den Klüften braun verwitternd. Er wird mir von 2 m G ehän
geschutt und '/2 m Verwitterungsboden bedeckt.

Dieses Grundgebirge ist mit wenigem M oränenm aterial, da
für aber sehr mächtigen Lössbildungen bedeckt. Im Gegensatz zur 
Terassenlandschaft von Pufawy im Norden und zu den Hochflä
chen von Opole im Süden, die sich durch ausserordentlichen Ge
schiebereichtum auszeichnen, und so den Gedanken nahe legen, 
dass hier die beiden Bögen der mittelpolnischen Endmoräne durch
laufen, weist das Hügelland von Kazimierz nur wenige Findlinge, 
und spärliche Geschiebelehmbildungen auf, die hie und da unter 
dem Löss gefunden werden (Nal^czöw, Strychowice, Usciqz). Da
gegen bildet gerade der Löss hier eine Decke von so bedeutender 
Mächtigkeit, wie sie in Polen selten angetroffen wird.

Schon am Nordrande des Hügellandes, entlang des vorer
wähnten Steilrandes erscheint an den Gehängen Löss, verkleidet 
das Grundgebirge und mildert die ursprünglichen Terraingegen
sätze, die eine prädiluviale Zertalung schuf. Sie gibt andererseits 
auch Anlass zur Ausbildung zahlloser kleiner und grösser Löss
schluchten, die dem Kazimierzer Hügelland den morphologischen 
Stempel aufdrücken und einen im polnischen Tiefland seltenen 
landschaftlichen Reiz verleihen. Die ersten dieser Bildungen, wenn 
wir von Nord kommen, treffen wir bei Parchatka, Skowieszyn, 
Pozög. W ährend die grössere Höhe des Plateaus (187— 224 m), 
die scharfen morphologischen Formen und die zusamm enhängende 
W aldbedeckung auf die grössere Härte des G rundgebirges zurück
zuführen sind, bilden sich die kleinen, aber zahlreichen Schluch
ten vorwiegend im Löss, der alle Gehänge ebenso wie die Hoch
fläche verkleidet und damit das prädiluviale Alter der Hochfläche 
wie auch der sie zertalenden Verjüngung beweist.

Schon an dem prachtvollen, einst von der Weichsel unter
schnittenen Steilgehänge bei Parchatka beobachten wir diese Löss
schluchten, an deren Talausgang sich zahlreiche kleine, aber typi
sche wohlausgebildete Schuttkegel schliessen. Die nördliche Rand
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stufe des Hügellandes ist ganz in Löss gehüllt, in dem sich z. B. 
bei Skowieszyn und Pozög Trockenschluchten eingefressen haben, 
die offenbar nur nach Regengüssen W asser führen. Die Mächtig
keit des Lösses erreicht hier 10 und mehr Meter. W eiter östlich, 
bei Klementowice, Bopatki sind die Formen im Löss sanfter. Sie 
werden hier, in grösser Entfernung von der Erosionsbasis der W eich
sel, von der rückwärtsschreitenden Erosion noch nicht angegriffen. 
Daher bildet der Löss hier ein leichtwelliges, fruchtbares, waldlo
ses Hügelland von 20— 25 m relativer Höhe.

Das Bochotnicatal wird, je m ehr wir uns von dem ausge
reiften Quellgebiete entfernen, desto energischer von Lössschluch
ten an beiden Hängen angenagt. Schon bei Nat^czöw schreitet 
die Rachelbildung rasch am Gehänge vorwärts, so dass sich hier 
eine kleine Anzapfung vorbereitet. Das Tälchen, das bei Punkt 162 
(Nalgczöw) mündet, ist im Begriffe, das Quellgebiet des Tales, das 
von der Eisenbahnstation W qwolnica zum gleichnamigen Städtchen 
herabzieht, westlich vom Meierhof Strzelce anzuzapfen. Eine Löss
schlucht durchfährt man auf dem W ege von Chruszczöw nach W q- 
wolnica, die den Eindruck macht, als ob sie an Stelle einer mit 
Löss verschüttenen alten Talfurche des Bochotnicatales entstanden 
wäre, während sich das heutige Tal epigenetisch ein wenig südli
cher ausgebildet hatte (siehe Fig. 12).

Dafür spricht die talähnliche Form der Längsfurche zwischen 
den beiden Punkten 205 m, welche die Strasse nach Wqwolnica 
benützt, ln den schmalen, steilen Lössschluchten von Wqwolnica 
beobachten wir eine starke Rippung, zahlreiche Rutschungserschei
nungen und eine in Absätzen rückwärtsschreitende Quellerosion.

Die grossartigste Entfaltung erreichen die Lössablagerungen 
in der unmittelbarsten Umgebung von Kazimierz. Das Tal, in dem 
diese Stadt selbst und deren Vorstadt Doly liegt, entsendet zahl
reiche Lössschluchten gegen Nord und Süd. Die letzteren decken 
selbst bis 30 und 40 m mächtigen sandigen Löss auf, in welchem 
die W ege scharfgew undene Schluchten eingeschnitten haben' (siehe 
Fig. 13). Mit ihren steilen W änden, vielfachen Absturz- und Rut
schungserscheinungen, Erdpfeilern u. s. w. verleihen sie der Land
schaft von Kazimierz grossen Reiz.

Alle diese Talbildungen haben noch nicht zur Gänze den 
ursprünglichen Hochflächencharakter des Kazimierzer Hügellandes 
vernichten können. W o immer wir die Täler verlassen und auf 
die Höhen emporsteigen, finden wir oben, dass alle Rücken einen
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ebenflächigen Verlauf haben und in einer einheitlichen Fläche zu- 
samnienstossen. Allerdings sind die lössbedeckten Riedelflächen 
nur schmal und gewunden, die wild zerrissenen Quelltrichter der 
Schluchten dagegen nähern sich einander bei der grossen Tal
dichte oft auf ganz kurze Entfernungen, aber ihr ebener Verlauf 
lässt sie doch als Ackerflächen auswerten und lockt die Verbin
dungswege der einzelnen Ortschaften an sich. Kein W under, dass 
von diesen Flächen der W ald schon längst gewichen ist. Jedenfalls 
ist das Plateau nahe daran in eine Erosionshügellandschaft umge
wandelt zu werden.

Diese Hochfläche, die besonders schön von Janowiec gegen
über betrachtet werden kann, ist sicher eine Rumpffläche und 
wohl die Fortsetzung derjenigen, die wir schön bei Sandoinierz 
janow iec und Annopol beobachtet haben (siehe Fig. 14). Nur hat 
diese Hochfläche den Zusam m enhang mit den übrigen Resten der
selben verl jren. im W esten trennt sie von der Janowiecer Scholle 
der W eichselbruch, entlang dessen die Scholle von Kazimierz um 
30 m höher gehoben wurde. Aber alles spricht dafür, dass auch 
im Norden und Süden die Scholle von Kazimierz von tektonischen 
Linien begrenzt ist. Die Landstufe von Pogörz und M§cmierz ra
gen zwar nur etwa 20- 30 m über die Umgebung, sind aber so 
markant, geradlinig und langgedehnt, dass sie wohl kaum anders 
als tektonisch prädisponiert aufgefasst werden können, umsomehr 
als gegen die Erklärung als Denudationsstufe sowohl der Mangel 
eines dieselbe begleitenden Gewässers spricht, wie auch die Un
möglichkeit, sie auf Unterschiede in der W iderstandsfähigkeit der 
Gesteine zurückzuführen.

Sollte diese Auffassung richtig sein, so wäre die Rumpffläche 
von Kazimierz als ein von der mittelpolnischen Rumpffläche abge
trenntes Stück anzusehen, das im Streichen der Kielcer Disloka
tionslinien aus dem allgemeinen Zusam m enhang herausgehoben 
wurde. Hand in Hand damit ging die Verjüngung des Geländes 
worauf die diluviale Verschüttung der Täler und eine nochmalige, 
ostdiluviale Verjüngung und Ausräumung folgte. Manche Racheln, 
z. B. bei der Schlossruine nördlich Kazimierz, sind ausschlieslich 
in der Kreide eingeschnitten und erreichen die Lössdecke erst knapp 
unter der Hochfläche.

Beide Verjüngungsprozesse erfolgten etappenweise, was eine 
Reihe hier ebensogut wie anderw ärts erhaltenen Terassen beweist. 
Gehen wir von Nord nach Süd vor allem an der W eichsel entlang,



so finden wir hier trotz des Engtales (1 ,2  km), in dem die Weichsel 
die beiderseitigen Ufer unterschneidet, noch Terassenspuren in ver
schiedenen Niveaus. Die oben erwähnten Schuttkegel von Parchatka 
weisen ein doppeltes Niveau auf, an deren höheres (-f- 7 m) sich die 
Strasse hält (b). Zu beiden Seiden der M ündung des malerischen 
Engtales der Bochotnica sind Niederterassenspuren wohl erhalten, 
die sich stellenweise sogar verbreitern und aus Sand und Lehm 
bestehen. Beim Aufstieg auf die Höhe 209 m oberhalb Bochotnica 
erhebt man sich von der -j~15m  — Terasse (A) des Schuttkegels 
auf terassenartigen Leisten, die in c a - j -5 0 — 55 m (D) und —f- 65— 
70 m (E) liegen, bevor man die Rumpfebene der Hochfläche (-(-90 m) 
erreicht. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bochotnicatales be
merken wir eine terassenartige Leiste, auf deren Vorsprung die 
kleine, versteckte Schlossruine liegt. W eiter aufwärts im Bochotni- 
catal sind ausgedehnte Spuren von Terassen erhalten. Da sich das 
Tal aus "einer Reihe von Engen und W eitungen zusammensetzt, 
sind die Terassenspuren vor allem in den letzteren erhalten.

Schon am oberen Bochotnicatal, nahe dem Ursprung des 
gleichnamigen Baches, beobachten wir eine -(-15  m Terasse (A), 
auf der auch Cynköw liegt; das Niveau des alten Talbodens bei 
der obenwähnten, vermuteten Epigenese gehört in das Niveau C 
(-(-40  m). Das Städtchen W gwolnica hinwiederum hat sich auf 
der Niederterasse b (—{—.10 m) gelagert, die in schmalem Sporn bis 
zur Kirche vorspringt. Prächtige hohe Talböden finden wir auch 
östlich Strychowice in der Richtung auf Karmanowice; sie sind von 
der Verjüngung noch nicht erreicht worden und münden bei Stry
chowice in das Bystratal mit einer 20 m hohen Stufenmündung 
(Hängetal). Auch nördlich Strychowice rinden sich Spuren der 
B-Terasse (—(— 25 m). Zu beiden Seiten von Wierzchoniöw ist eine 
—{— 20 m -Terasse schön entwickelt, auf ihr steht ein Teil des Ortes. 
Erst unterhalb dieser Siedlung beginnt eine Niederterasse in 2— 4 m 
sich zu entwickeln, die den schönen Schwemmkegel bildet, den 
die Strasse Kaziinierz— Pulaw y benützt.

Ein interessantes Terassenfeld ist das Engtal, in dem Kazi- 
mierz auf einem dreifachen, ineinandergeschachtelten Schuttkegel 
liegt (siehe Fig. 15). Von dem höchsten ist nur ein schmaler Strei
fen am Fuss des Kalvarienberges erhalten. Derselbe wird überragt 
von der kleinen Platte, auf der in —{— 80 m Höhe über dem Fluss 
(Niveau E) der interessante runde Donjon der Kazimierzer Schloss
ruine in malerischer und das W eichseltal beherrschender Lage steht.



— 49 —

Der mittlere Schuttkegel trägt die Strasse nach Opole und die 
Häuserreihe der Vorstadt Doly mit der Pfarrkirche (in 30 m, B-Ni- 
veau), der unterste breiteste die Unterstadt mit ihren altehrwür
digen Häusern und dem abschüssigen Ringplatz in —|— 5— 8 m (b). 
In den letzteren ist der schmale heutige Schuttkegel eingelagert. 
Die vielen Niveaus, auf denen sich die Stadt Kazimierz mit ihren 
Vorstädten Doly und Gdahsk gelagert hat, geben dem Orte vieles 
von dem Reiz und der Abwechslung, die eine so starke Anziehungs
kraft auf Turisten und Sommerfrischler ausübt.

Bei M^cmierz ist wohl keine Terasse zu sehen, das Tälchen 
mündet hier gleichsohlig. Aber gleich südlich beim Jägerhaus Okale 
ist eine schöne Niederterasse (-|-6 m) wohl erhalten; in dieselbe 
ist ein kanionartiges Trockental, eine Fiumare eingesenkt. Die 
Hänge über den gewaltigen Steinbrüchen von M^cmierz weisen 
einen ausgesprochenen Gehängeknick in 164 m auf, der genau 
der +  40 m Terasse (C) entspricht. Noch höher finden sich aus
gesprochene Talböden in ca 180 m Höhe bei Punkt 198 m, süd
lich Kazimierz und bei Usciqz, die von 15—20 m hohen sandigen 
Gehängen überragt werden, die sogar auf der Spezialkarte mar
kant dargestellt sind. Diese Talböden, heute trocken und funktions
los, gehören wohl zum Niveau D ( + 5 5  m).

Gehen wir von M^cmierz gegen Podgörz und Karczmiska, 
so treffen w ir hinter Okale auf ca 35 m hohen Niveau (C) terassen- 
artige Riedel. An der von der W eichsel unterschnittenen Stirnseite 
derselben finden sich 5 regelmässige W asserstandsm arken bis zu 
60 cm Höhe über dem Fluss. Bei Podgörz unterscheidet man 
deutlich die Niederterasse b ( + 1 0  m) von der Hochterasse 
(B, + 2 2  m) mit dem Herrenhof und einem hohen alten T albo
den von 35—40 m (C). Landschaftlich sehr schön ist die grell
weise, weithin leuchtende steile Nase von Podgörz (192 m), die ganz 
aus Kreidekalk gebildet wird und eine Kappe von 10— 15 m Löss 
trägt mit steilen W änden und scharfen Rillen. Am Fusse der Krei
dew ände ziehen sich prächtige, bis 50 m hohe Schutthalden. Die
ser Steilhang zieht sich bis Dobre, sein Fuss ist immer reichlicher 
zerschnitten, von flachgeböschten (10— 15°) Schutthalden verkleidet 
und erfrischt das Auge durch seine jugendlichen Formen.

7. D ie  D u b l i n  e r  E b e n e .

Aus dem eigentlichen Durchbruch tritt die W eichsel zwischen 
W lostowice und Göra Pulawska. Doch schneidet das vom Fluss
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durchbrochene Gebirge nicht scharf ab, sondern geht in eine Te- 
rassenlandschaft über, die ein Verbindungsglied zur mittelpolni
schen Furche darstellt. An ihrem unteren Ende, an der W ieprz- 
M ündung liegt die bekannte Festung Dublin, nach der wir diese 
Landschaft benennen.

Zunächst lehnt sich an das Hügelland von Kazimierz die Te- 
rassenlandschaft von Pufawy, deren ebene Flächen die Strassen 
Lublin—W arschau und Lublin— Radom benützen und so an der 
W eichsel den vorgenannten Brückenkopf entstehen Hessen. Steigen 
wir bei Pufawy von der W eichsel auf die Terassen, so treffen 
wir, nachdem wir das breite verwilderte sand- und inselreiche 
Flussbett verlassen haben, vor allen auf eine Inundationsterasse 
in - j -4  m (a) und eine Niederterasse (b) in - j-8  m, die besonders 
bei M okradki gut entwickelt ist, welch letztere hier die Stelle der 
stark denudierten und zerschnittenen Terassen einnimmt. Von wei
tem ist sie kenntlich durch die prächtige Allee uralter Pappeln, die die 
Strasse nach Kazimierz begleiten. Bei Pufawy selbst ist diese Nie
derterasse wegdenudiert und hier unterschneidet die W eichsel un
mittelbar die Stadtterasse, auf der in hübscher Lage das Czarto- 
ryski-Schloss liegt, ein Denkmal altpolnischer Kultur, 25 m über 
der W eichsel (B). Der Rand der Parkterasse ist so frisch und 
jugendlich, wie sonst selten im W eichseldurchbruch, doch nagen 
an ihm heute schon Rutschungen und Rachelbildungen.

. Die Stadtterasse steigt landeinwärts immer mehr an bis 160 m 
(—j— 40 m, C), so dass hier B  und C miteinander verschm elzen 
Sie ist bedeckt von glazialen, erratikaftihrenden Sanden, die nicht 
selten zu Dünenbildungen Anlass geben. Diese Terassenfläche zieht 
sich bis Koriska Wola, immer im Süden überragt vom waldbe
deckten Hochniveau des Kazimierzer Hügellandes (ca 190 m, E ). 
Nördlich wird die diluviale Bedeckung der Fläche immer mehr 
sandig, erscheint bis an den W ieprzfluss von gewaltigen W äldern 
bestanden, die z. Teil sehr prägnante Dünenlandschaften verklei
den; die schönste zieht in langen Streifen von Rudy an der Ku- 
röwka gegen NNW, offenbar in ihrem Verlauf vorbedingt durch 
die Weichsel, also eine echte Uferdüne, in diluvialer Zeit durch 
W estw inde aus dem W eichselsande erzeugt. Die Dünen, in mehre
ren Reihen hintereinander angeordnet, sind gegen Westen offen, 
gleichzeitig aber mit den sanften Gehängen westwärts gerichtet 
(Neigung gegen W est 4°, gegen Osten 9 — 10°), also echte Para
beldünen. Die fluviatile Zerschneidung der Terasse ist sehr schwach,
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und weist überall senile, durch Akkumulationen halberstickte For
men auf.

Gegen die W eichsel zu bildet die Terasse in etwas niedrige
rem Niveau (b) eine nackte, trockene und wüste Sandfläche, die nur 
spärlich W achholdergebüsch und Grasbüschel aufweist, eine echte 
Steppe, in der im Sommer Sandstürme die Luft mit Staub und 
Sand dicht erfüllen. Dabei dauert der Prozess der Sandverschlep
pung bis heute an, daher die Dünen eine ganz frische Gestalt auf
weisen. Dies alles kann man ausgezeichnet bei Motygi und Go- 
f^b beobachten: in der Nähe des letzteren Ortes, der sich kreis
förmig um ein Altwasser lagert, zwängen sich zwischen die Dü
nen auch grössere Moorflächen.

Die Niederterasse reicht bis knapp an den W ieprz heran, 
der in sie nur 3— 5 m eingeschnitten ist. An seiner M ündung fin
den sich nur schmale alluviale Flächen, denn die ganze W eichsel
ebene zwischen Dublin und dem Talrand bei Kletnia— Kleszczöwka 
wird von der 10 m Niederterasse eingenommen. Ihre grossen Sand
flächen (bei St^zyca etwa 4 km) und Parabeldünen sowie die nas
sen Moorflächen bilden die Rückendeckung der Festung. Dieselbe 
liegt eben dort, wo die Niederterasse an den Strom selbst tritt, 
während südlich (W ieprzm ündung) und nördlich (St^zyca) von ihr 
sich zwischen Strom und Terassenrand eine schwer gangbare, 
durchnässte Alluvialfläche mit Sandinseln und Altwässern einschal
tet. So ist Dublin von der Natur zum Brückenkopf prädestiniert 
und gleichzeitig durch künstliche und natürliche, W asser erfüllte 
Gräben leicht zu verteidigen.

Westlich der Weichsel dehnt sich hier nur eine alluviale Te
rasse in 3— 5 m (a) über dem Flusse aus, durchzogen von zahl
reichen Altwässern (siehe Fig. 15), M oorbildungen und Dünen. 
Die fruchtbare Ebene ist dicht besiedelt von zahlreichen Kolonien, 
denen offenbar die alte Abtei von Sieciechöw Vorkämpfer und 
Lehrer war, Strassen und Eisenbahn müssen auf hohen Dämmen 
gehen, da die Inundationsterasse häufig unter W asser gesetzt 
wird. Die zahllosen, wirr angeordneten W assergräben bilden einen 
ausgezeichneten Schutzwall sowohl für die alte Abtei, wie für mo
derne jetzt geschleifte Forts, welche den D^bliner Brückenkopf im 
W esten schützen sollten.

Die alluvialle Terasse erreicht hier eine Breite von 10 km und 
endet erst bei Bqkowiec am Fusse des Steilrandes der A (-]- 16 m) 
resp. auch B  (—j— 28 m) Terasse, die von prächtigen Talranddünen
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(siehe Fig. 17) begleitet und verkleidet, die natürliche, physio- 
graphische Grenze der verschlammten, fruchtbaren, wiesigen, dicht
besiedelten Inundationsterassen und der sandigen, menschenarmen, 
waldbedeckten Hochfläche von Kozienice— Radom bildet. Damit 
wären wir am Ende der m orphographischen Deteilbeschreibung 
des mittelpolnischen W eichseldurchbruches angelangt und es er
übrigt uns nur, aus den angeführten Einzelbeobachtungen die allge
meinen morphogenetischen Schlussfolgerungen zu ziehen.

II. Morphogenese des Weichseldurchbruches.

1. D ie  m i t t e l p o l n i s c h e  R u m p f f l ä c h e ,  i h r  C h a r a 
k t e r  u n d  A l t e r .  — Eine G rundtatsache in der morphologischen 
Ausbildung ganz Mittelpolens, die seit Langem vermutet, aber so
wohl wegen Mangel ausreichender Beobachtungen, als ausgedehn
ter Kartenwerke nicht näher verfolgt werden konnte, ist die ge
waltige Entwickelung einer mittelpolnischen Rumpffläche, die teil
weise unter den subkarpathischen Ebenen versunken, teilweise 
aber in den mittelpolnischen Plateaus erhalten ist. Immer mehr 
und mehr stellt sich heraus, dass sie von der Oder bis zum Bug 
verfolgt werden kann, im W esten sich mit der „germanischen 
Rumpffläche“ Brauns verbindet, im Osten noch das W olhynische 
vielleicht sogar das Mittelrussische Plateau zusammensetzt. W ir 
sind gegenwärtig noch nicht im Stande, im Einzelnen die zahlrei
chen Dislokationen, Abbrüche, Verbiegungen u. s. w. dieser Rumpf
ebene nachzuweisen, doch erkennen w ir schon, dass gerade die 
Entstehung und Dislozierung der Rumpffläche bestimmend gewor
den ist für die grossen Züge der mittelpolnischen Landschaft. Über
ragt wird die Rumpffläche im Allgemeinen nur von Härtlingen, die 
fier grösseren W iderstandsfähigkeit der sie zusammensetzenden 
älteren Gesteine ihre Gestalt verdanken (Kielcer Gebirge), oder 
auch Denudationsrelikten der Meere, die einst die Hochfläche 
überschwemmten und ihre Ablagerungen auf derselben ausbreiteten.

Diese Rumpffläche konnten wir an der W eichsel den ganzen 
Durchbruch hindurch verfolgen. Sie schneidet den geologischen 
Untergrund überall glatt ab und ■ erscheint vom Löss und dilu
vialen Glazialbildungen bedeckt. Doch Hessen sich Flusschotter 
und überhaupt sichere Flussablagerungen nirgends auf der Rumpf
fläche feststellen, da derartige senile Ablagerungen die Gletscher 
der Eiszeit hätten vernichten und verschleppen müssen. Die Rumpf
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fläche selbst weist eine im Allgemeinen sehr sanfte, aber ausge
sprochene Neigung nach Nord auf. In dieser Richtung sinkt die 
Rumpffläche ab und erweckt so den Eindruck, als ob sie die Fort
setzung einer alten, konsequenten Flussebene der Karpathen dar
stellte. Das legt den Gedanken nahe, die mittelpolnische Rumpf
ebene mit derjenigen des subkarpatischen Hügellandes zu ver
knüpfen — ein Gedanke, der vieles für sich hat, wenn er sich 
auch noch nicht streng beweisen lässt. Doch würde uns eine 
nähere Erörterung dieser Frage zu weit führen.

Das die W eichsel begleitende Stück der mittelpolnischen 
Rumpfebene bildet übrigens keine einheitliche Fläche mehr, son
dern ist bei Janowiee— Mqcmierz— Opole durch eine kleine Land
stufe unterbrochen, die ihre Stirn gegen Süden w endet und ver
mutlich eine Bruchstufe darstellt. Sie trennt eine Nordscholle (Ja- 
nowiec— Kazimierz) von einer Südscholle (Zawichost—Annopol); 
die erstere würde, falls der oben angenommene Nord— Süd— Bruch 
im W eichseltal bei Kazimierz bestünde, noch in eine westliche 
und östliche Hälfte zerfallen, von denen die östliche relativ um 
30 m gehoben und horizontal gestellt worden wäre, während die 
westliche ihr ursprüngliches Gefälle gegen Nord beibehielt. Danach 
wäre die Rumpffläche, die anderw ärts nachweislich aufgebogen 
(Krakau— Cz^stochowaer Gebiet) oder eingebogen ist (Nidabucht), 
an der W eichsel in Schollen zerbrochen.

Um die geologische Struktur des Geländes kümmert sich die 
Rumpffläche wenig. Allerdings ist dieselbe, soviel man bisher 
weiss, recht einfach. Mit Ausnahme der stark dislozierten Ausläufer 
des kleinpolnischen Mittelgebirges, die bis Sandomierz reichen, 
allerdings glatt abgeschnitten durch die Rumpffläche sowie der 
noch wenig erforschten Tertiärbildungen, von denen wir nicht w is
sen, inwieweit sie ihrer Unterlage nur ungestört aufgelagert oder 
aber auch mit derselben gestört worden ist, wird der ganze W eich
seldurchbruch von einer ruhigen Kreidetafel begleitet. Die ganze 
Schichtfolge des W eichseldurchbruches stellt sich als der Nord
flügel einer grossen Antikline dar, in deren Innersten das Paläo
zoikum des Sandomierzer Gebirges hervorkommt, deren Fortse
tzung jedoch unter der Tanew — Niederung eingebrochen ist (Teis- 
seyre). Die Kreidetafel ist allerdings nicht so ungestört, wie man 
ursprünglich annahm, sondern weist eine Reihe flacher Falten, 
Ondulationen auf, die vielleicht auch in einem gewissen Zusam 
menhang mit den W eitungen und Engen des Durchbruches stehen
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Sonst machen sie sich jedoch in der Morphologie des Geländes 
nicht bem erkbar.

Für die Feststellung des Alters der Rumpffläche können nur 
die Verhältnisse am Rande der W eichsel— San-N iederung in Be
tracht kommen. Diese Niederung w ar im jüngeren Tertiär von 
Meeren eingenommen, deren Ablagerungen einerseits noch von der 
Rumpffläche geschnitten, andererseits der fertigen, in das Meer abge
sunkenen Rumpffläche aufgelagert wurden. Nach Sieiniradzki (Geo- 
logja ziem polskich II, Lwöw 1909) wurde das südpolnische Pia-- 
teau im Helvetien überschwem m t (lehmige und tonige Ablagerun
gen), zu Beginn des Tortonien zog sich das Meer wohl infolge 
der Hebung der Karpathen zurück, im obersten Miozän trat eine 
nochmalige, allerdings seichte Überschwemm ung des Plateaus ein, 
an dessen Südrand die Gypsschichten von Wislica, Proszowice, 
Staszöw abgelagert wurden. Zu Beginn des Sarm atikum s zieht 
sich das Meer gegen Ost zurück, wobei es gleichzeitig ausgesüsst 
w ird; seine westlichsten, äussersten Spuren finden sich bei T ar- 
nobrzeg und Pofaniec.

Solange die Tektonik dieser jungtertiären Schichten im San- 
domierzer Gebiet nicht genau erforscht sein wird, lässt sich das 
Alter der Rumpffläche nicht definitiv fixieren. Die wenigen Auf
schlüsse, die ich gesehen habe, legten mir als vorläufig w ahr
scheinlichste Hypothese nahe, dass das untere Miozän noch mit 
der Kreide disloziert wurde, während die obermiozänen Gyps
schichten der Rumpffläche auflagern. Danach dürfte die Entste
hung der Rumpffläche in die Zelt der tortonischen Hebung und 
der Auffaltung der Karpathen fallen. Nach einem vorübergehenden 
Untertauchen des Randgebietes der Rumpffläche in obermiozäner 
Zeit, wurde sie wahrscheinlich im Sarmatikum oder Pliozän end- 
giltig emporgehoben und dabei in Schollen zerbrochen. Bei dieser 
Hebung wurde ein Teil des kleinpolnischen Plateaus zur W eich
sel—-San-Ebene abgebogen, der andere behielt sein nördliches Ge
fälle bei und ermöglichte den Karpathenwässern den Abfluss zur 
Ostsee: dam it w ar die Ur-W eichsel angelegt.

2. D ie  V e r n i c h t u n g  d e r  R u m p f f l ä c h e  u n d  p r ä 
d i l u v i a l e  V e r j ü n g u n g .  —  Im Augenblicke der Hebung setzte 
eine wahrscheinlich pliozäne Verjüngung ein, die die Rumpffläche 
zerschnitt und aus derselben eine Tal- und Hügellandschaft schuf. 
Da w ir überall beobachtet haben, dass die damals entstandenen 
Täler von den diluvialen Bildungen (Löss, Sande, M oränen) bis
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auf den heutigen Talboden herab zugeschüttet wurden, müssen wir 
annehmen, dass die Verjüngung ziemlich lange gew ährt habe und 
dadurch eine mindestens der heutigen gleich tiefe Lage des unteren 
Erosionsniveaus hervorgerufen wurde. Daher ist auch anzunehmen, 
dass die meisten der oben beschriebenen Terassensysteme, insoweit 
sie nicht aus diluvialen Material bestehen, als pliozän anzusprechen 
sind und auf die erste Verjüngungsepoche des mittelpolnischen 
W eichseldurchbruches zurükzuführen sind.

W ir konnten im Allgemeinen unter der Hochfläche (Niveau 
+  90 m im Hügelland von Kazimierz, + 7 0  m Niveau E  — 
im Zawichoster, Annopoler und Janowiecer Hügelland), vier hö
here und zwei niedrigere Terassensystem e unterscheiden, und zwar 
in 50, 40, 25, 15, 5— 10 und 2— 4 m (Niveau D, C, B, A, b, ä). 
Die Leitformen hievon sind b (Niederterasse) und B (Städteterasse). 
Die erstere ist sicher noch alluvial, während a als Inundationste- 
rasse noch der Jetztzeit angehört. Die Stadtterasse führt, allerdings 
selten (Sandomierz, Zawichost), im Löss, der sie zusammensetzt, 
diluviale Säugetierknochen (Mammuth), daher w ir sie — wie auch 
die nächst jüngere A —  als diluvial auffassen. So verbleiben uns 
als pliozäne Talniveaus die höchsten zwei Terassensystem e C und 
D  in + 4 0  und + 5 5 /6 0  m, die durchwegs in anstehendem  Ge
steine eingefressen sind und manchmal sehr breite Leisten bilden 
(Solecer Hügelland).

Mit diesen (pliozänen?) Terassenniveaus verknüpfen sich die 
wenigen Fälle, wo wir verlassene Talböden, in einem Fall mit epi
genetischen Erscheinungen verbunden, feststellen konnten. Es sind 
lauter erosive Formen, mit denen wir es zu tun haben, die als 
präglaziale Formen nur mit einer dünnen Decke diluvialer Bildun
gen bedeckt sind. Bemerkenswert ist auch, dass die drei Terassen- 
paare, die wir dem Pliozän, Diluvium und Alluvium zuwiesen 
durch grössere vertikale Abstände voneinander, alle untereinander 
getrennt sind. Das System wäre demmnach folgendes:

T erasscnniveau- Höhe über dem T alboden verm ein tliches Alter

D 50— 55 m pliozän
C
B
A
b 5 —8 m 

2— 4 m

40 m 
25 m 
15 m

diluvial

aluvial
a
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Auf jeden Fall w ar im Pliozän die Zertalung weniger intensiv 
wie heute, wo w ir auch noch postdiluviale Täler beobachten kön
nen. Mit der Annahme einer pliozänen Zertalung entscheidet sich 
auch das Alter des W eichseltales und die Entstehung des W eich
seldurchbruches. Es bleibt in diesen Falle nämlich nur die eine 
Möglichkeit, dass das W eichseltal wahrscheinlich schon auf der 
ursprünglichen Rumpffläche vorgebildet war, später w ährend der 
jungtertiären Dislokationen sich an die dabei entstandenen tekto
nischen Linien hielt, ohne seine Nordrichtung einzubüssen, und 
sich gleichzeitig in die sich hebenden Schollen einschnitt.

Daraus erhellt, dass der mittelpolnische W eichseldurchbruch 
wahrscheinlich jungtertiären, vielleicht pliozänen Alters ist und als 
antezedenter Durchbruch prädiluvialen Alters aufzufassen ist. Da
mit wären alle Hypothesen, welche die hydrographischen Verhält
nisse wenigstens Südpolens für diluvial oder postdiluvial erklären 
wollen, fraglich, ebenso wie die Annahme einer Entstehung des 
W eichseldurchbruches durch Anzapfung von Nord mittels rück- 
schreitender Erosion, durch Ueberfluss eines in der W eichsel— 
San-E bene gestauten glazialen Sees gegen Nord oder durch Ero
sion subglazialer Ströme, die unter dem Inlandeis gegen Süd 
flössen.

3. D ie  E i s z e i t .  —  Die eiszeitlichen Verhältnisse haben 
nicht unbedeutende, aber ganz anders geartete Folgeerscheinungen 
für den W eichseldurchbruch gehabt. Das nordische Inlandeis be
deckte, wie bekannt, zur Zeit seiner maximalen Ausdehnung das 
ganze Mittelpolnische Plateau, selbst bis zur Höhe des Kielce- 
Gebirges (611 m), indem es bis an die Höhe der Beskiden und 
nahe dem Nordrand des Podolischen Plateaus reichte. Es ist an
zunehmen, dass bei seinem Vordringen sich eine schmale Zunge 
des Inlandeises besonders schnell in dem schon vorgebildeten 
W eichseltal südw ärts vorschob; dass dabei die tieferen pliozänen 
Terassen vollständig, die höheren zum grossen Teile vernichtet 
w urden; dass aber andererseits diese erosive W irkung des Inland
eises im W eichseldurchbruch bald aufhörte und durch den schü
tzenden Einfluss des Eises ersetzt wurde im Augenblicke, wo die 
gesammte Masse des Inlandeises langsam nachrückte und bald voll
ständig zum Stillstände kam. Da setzte eine kräftige Ablagerung 
glazialer Sedimente ein, die ganze Landschaft wurde mit einer 
allerdings nicht sehr mächtigen M oränenschichte bedeckt. Deren 
M ächtigkeit konnte deshalb nicht stärker anwachsen, weil das
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Inlandeis in seiner maximalen Verbreitung nicht lange anhielt; 
bald zog es sich zurück und kam zu einem andauernden Still
stand erst in Mittelpolen.

Es gelang nachzuweisen, dass Mittelpolen eine gewaltige, 
freilich stark verwischte Stirnmoräne durchzieht, von der wir aller
dings noch nicht wissen, ob sie der W ürm - oder Risseiszeit (dem 
M ecklenburgian oder Polandian) angehört. Die Stirnmoräne setzt 
sich aus zwei M oränenstreifen zusammen, die das W eichseltal 
einerseits bei Tarföw— Kluczkowice— Opole, andererseits bei Chot- 
cza— Putawy kreuzen. In dieser Zeit musste das W eichseltal sehr, 
energisch verschüttet werden, da sich gerade im Durchbruch End
moränen und Sandbildungen häufen mussten. Heute finden wir 
sie dort nicht mehr, ausser wenn man die Sandm assen von Chot- 
cza und der Choteler Ebene etwa als Sander der jüngeren mittel
polnischen Eisrandlage auffassen wollte. Aber das ist auch nicht 
verwunderlich, da ja gerade hier sich peripherische Abwasser des 
Inlandeises sammeln mussten und da ja  hier auch die postglaziale 
Erosion am energischesten wirken konnte.

Jedenfalls wurden nicht nur das W eichseltal selbst, sondern 
auch seine Nebentäler, soweit sie im Pliozän entstanden waren, 
mit diluvialen Materialien erfüllt, so dass das lebhafte verjüngte 
Relief der pliozänen Zeit einer starken Ausreifung und Abschwä
chung erlag. Auch musste das W eichseltal dieser Zeit sein gleich
sinniges Gefäll wenigstens zeitweise verlieren, doch wurde das
selbe wohl im Augenblick, wo sich das Eis hinter die Linie 
W ieprz— Pilica zurückzog und damit ein neuer Abfluss -für die 
Eisschmelzwässer gewonnen worden war, bald w ieder hergestellt.

Zur Zeit, als das Inlandeis nur mehr bis Pulawy reichte, 
mögen die gewaltigen Lössmassen abgelagert worden sein, die 
das linke W eichselufer bis zur Kamienna, das rechte bis Putawy 
selbst begleiten. Es mag aber auch sein, dass der Löss erst abge
lagert wurde, als das Eis sich bis zur Baltischen Höhe zurückge
zogen hatte (Baltische Endmoräne) und die mittelpolnische Furche 
zwischen Dublin und Toruri ganz von Schmelzwässern desselben 
eingenommen worden war. Erst jenseits dieses feuchten Gürtels 
mag der Boden trocken genug gewesen sein, um eine Steppen
bildung, wie sie der Löss darstellt, entstehen zu lassen. In beiden 
Fällen ist die charakteristische Verbreitung der Lössbildungen, die 
überall sich nur an der Aussehseite der mittelpolnischen Endmo
ränen finden, leicht zu erklären.
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4. D ie  p o s t g l a z i a l e  D e n u d a t i o n .  — Nach der endgil- 
tigen Räumung Mittelpolens durch das Inlandeis und mit dem 
Freiwerden der unteren Erosionsbasis des Durchbruches, setzte 
neuerdings die normale fluviatile Erosion ein. Vor allem ging sie 
den zwar verschütteten, aber doch noch wenigstens reif vorgebil
deten präglazialen Formen nach: es begann eine Verjüngung der 
Landschaft im grossen Masstab. Gewaltige M assen von losen di
luvialen Materialien wurden herausgeschafft: zum Teil blieben sie 
in zahlreichen, aber kleinen Schwemmkegeln in der Nähe des 
Ursprungsortes liegen, zum grössten Teil jedoch wurden sie durch 
die W eichsel talausw ärts geschleppt. Die Ausräumung hat aller
dings nicht alles im Diluvium abgelagerte Material wegschaffen 
können; einzelne Nebentäler sind noch verschüttet, andere weisen 
Reste der Zuschüttung in Form von Akkumulationsterassen auf.

Hingegen muss andererseits noch einmal betont werden, dass 
die postdiluviale Zertalung auch viele Tälchen neu gebildet hat, 
die in prädiluvialer Zeit nicht bestanden, so dass die heutige Fluss
dichte grösser ist, als es die vordiluviale war. Der heutige Talbo
den entspricht in seiner Breite wohl zumeist dem präglazialen, 
denn die erhaltenen Terassenflächen nehmen im Verhältnis zur 
Alluvial- und Inundationsfläche einen nur geringen Raum ein. 
Die Ausgestaltung desselben wird wesentlich durch die Hochwässer 
sowie den Mangel jedw eder Regulierungsarbeiten (mit der unbe
deutenden Ausnahme der Eindeichung der Chodelniederung) be
einflusst, so dass der Fluss, der im Allgemeinen ein Gefälle von 
0'5— 0’25 Promille besitzt, ganz den Typus eines verwilderten Nie
derungsflusses aufweist.

Die Ausräumung erfolgte übrigens auch etappenweise: wir 
konnten zwei diluviale und zwei alluviale Terassensystem e unter
scheiden, die die Spuren der Stillstände in der Tiefenerosion be
deuten. Eine besondere Belebung erfuhr die Erosion in der Kazi- 
mierzer Scholle, wo die Täler bis heute sehr jugendliche Formen 
beibehalten haben. Offenbar handelt es sich hier um posthume 
Gebirgsbewegungen, die die Scholle noch in diluvialer Zeit hoben 
und die Flüsse zur Eintiefung in die etwas härtere, kretazische 
Unterlage des Lösses zwangen.

Im Haupttal erfolgte die Ausräumung so rasch und sicher, 
dass der normale präglaziale Abfluss der W eichsel gegen Nord 
wohl bald wieder hergestellt war. Der zwischen San und Dniestr 
nachgewiesene tem poräre Abfluss des durch das mittelpolnische
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Inlandeis gestauten W eichselwassers w ar also wahrscheinlich nur 
von kurzer Dauer. So können wir den W eichseldurchbruch trotz 
der Störung der Abflussverhältnisse, die durch die Eiszeit erzeugt 
wurde, als antezedent bezeichnen. Dadurch nähert sich der mittel
polnische W eichseldurchbruch sehr dem Durchbruch des Rhein 
durch das Schiefergebirge (Philippsohn, Mordziol, Oestreich), dem 
er auch landschaftlich und siedlungesgeographisch sehr ähnelt. 
Dagegen weicht er wesentlich ab vom Donaudurchbruch durch 
die W achau (Hödl, Penck), der mit seiner epigenetischen Entste
hung nur an den obersten W eichseldurchbruch bei Tyniec und 
Krakau gemahnt.

III. Z u r  A s ith ro p o g e o g ra p h ie  d e s  D u rc h b ru c h e s .

Der oben betonte Charakter der W eichsel im Durchbruch 
als eines verwilderten Niederungsflusses ist massgebend geworden 
für die Bedeutung desselben für den Verlauf der Verkehrswege 
und die Anlage der Siedlungen. Man kann dies in Kürze so zu
sammenfassen, dass der Strom wie jede grössere W asserader ver
kehrsweckend und siedlungsbildend wirkte, dass hingegen das Tal 
an und für sich ungastlich ist.

Im urzeitlichen Polen mussten die W asserwege eine nicht 
unbedeutende Rolle spielen, da sie fast die einzigen baumlosen, 
daher hindernisfreien Streifen eines wilden Urwaldes darstellten; 
kein W under, dass hier schon in sehr alter Zeit Siedlungen entstan
den. Aus den ursprünglich kleinen Talsiedlungen entwickelten sich 
im frühen Mittelalter kleine Städte, die wie Perlen an einer Schnur 
sich an der Weichsel aneinander reihen. Die ältesten und bedeutend
sten von ihnen waren zweifellos Zawichost, Solec und Kazimierz.

Zawichost ist von ihnen die hervorragendste. Als wichtiger 
Handels- und Konzentrationspunkt, als Beherrscherin wichtiger 
W ege besonders von Krakau nach Lublin und Rothrussland, als 
fester Brückenkopf von nicht zu unterschätzender Bedeutung für 
militärische Operationen, endlich als einer der wichtigsten Halte
punkte auf dem W asserwege der Weichsel, als M auth- und Zoll
station reifte es schnell zur Stadt heran, als die wir es schon um 
1250 antreffen. Mit der Zeit entwickelten sich eine Reihe von Vor
städten (Ludzmierz, W öjtowstwo, Rybitwy, Prosperöw ), die jedoch 
den konzentrischen Plan der alten festen Stadtanlage bis heute 
nicht verwischen konnten. Die grösste Entwickelung der Stadt fällt
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eben auf das XIII. und XIV. Jahrhundert, schon im XV. tritt ein Verfall 
ein und die älteste der W eichselstädte muss ihre Rolle an glück
lichere Schwesterstädte wie Sandomierz, Kazimierz abgeben. Nur 
die militärische Bedeutung des Punktes trat bei jedem grösseren 
kriegerischen Konflikt in Polen von neuem hervor, wie im XIII. Jh. 
zur Zeit .der Mongolenkriege, so im XVII. jh. zur Zeit der Schwe
denkriege und im XIX. Jh., als das Herzogtum W arschau versuchte, 
sich durch Anlehnung an die Karpathen eine breitere Existenzbasis 
zu schaffen. Heute ist die Stadt wirtschaftlich und kulturell stark 
verfallen, woran nicht zuletzt die gewaltigen Hochwässer des wil
den unregulierten Flusses (z. B. 1813) und der Niedergang der 
Weichselschiffahrt im XIX. Jh. schuld sind (im Jahr 1885 soll die 
Stadt noch 12 Speicher besessen haben, 1887 nur mehr 5).

Solec, 1278 Solech, im XV. Jh. Solyecz genannt, ist ein ural
ter Herzogssitz, sehr malerisch auf der Stadtterasse gelegen, scheint 
seine wirtschaftliche Bedeutung dem freien Salzhandel, der die 
W eichsel abw ärts ging, zu verdanken. Dies verrät schon sein Name, 
wie auch die Privilegien, die ihm in Jagiellonischer Zeit verliehen 
wurden (1412). Heute ist es zu einem bescheidenen Landstädtchen 
herabgesunken, in dem nur der weite Ringplatz, einige ältere Ge
bäude und die Burgruine von einstigem W ohlstand zeugen.

Am längsten bew ahrte sich denselben die Stadt Kazimierz, 
höchst malerisch im schönsten Teil des W eichseldurchbruches ge
legen, eng eingezwängt in ein steilgeböschtes Nebentälchen. Es 
ist die W eichselhandelsstadt par excellence. Für den schwunghaf
ten Getreidehandel, später auch für den sehr einträglichen Salz
handel besass es schöne Speicher und eine gute Ladestelle. In der 
Stadt hatten die grössten Handelszentren Polens: Danzig, Thorn, 
Elbing, selbst das Ausland ihre Niederlassungen für den Getrei
dehandel. Griechen, Armenier und Juden konkurrierten mit ein
heimischen Unternehmern. Noch heute wecken die hochinteressan
ten Patrizierhäuser auf dem altertümlichen Ringplatz, die dominie
rend gelegenen Kirchen und Klöster, die engen, mittelalterlichen 
inneren Stadtteile, die in Pflaumengärten versteckten Vororte, be
sonders auch die in beherrschender Lage weit in die Ferne blickende 
m alerische Schlossruine unser lebhaftestes Interesse. Die Burg auf 
steilem Berg, weithin das Tal beherrschend, schützte die rege Bür
gerschaft des Ortes und hielt jahrhundertelang die W acht an der 
Weichsel.

Zwischen diesen alten Siedlungen mit ihrer wechselvollen
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Geschichte schoben sich mit der Zeit kleinere, jüngere Ortschaf
ten ein, die manchmal ihre älteren Schwestern an Bedeutung selbst 
überflügelten, vor allem Janowiec, Tarlöw, Jözeföw, Annopol und 
das bedeutendste von allen Sandomierz, das aber schon ausser
halb des Durchbruches liegt.

Janowiec erhielt seine städtischen Grundlagen erst im XVI. Jh., 
wurde im XVII. und XVIII. Jh. ein bekannter Magnatensitz, der in 
seinem prunkvollen Schlosse, das über 100 Säle zählte, auch Kö
nige beherbergte. Das Schloss, gegenüber Kazimierz gelegen, bil
dete mit diesem die Eingangspforte in den schönsten Teil des W eich
seldurchbruches bis Pulaw y herab. Heute liegt das Schloss in Rui
nen, das Städtchen ist zu einem ärmlichen Dorf herabgesunken.

Tarlöw, heute ein kleiner Provinzflecken, auf der Höhe des 
Hügellandes, etwas abseits der Weichsel gelegen, zeichnete sich 
frühzeitig durch kräftige Entwickelung der Töpferindustrie aus, so 
dass die Töpferzunft schon 1664 ein Freihandelsprivileg erhielt für 
die weitere Um gebung und bald darauf auch frei auf der W eich
sel verschiffen durfte: da gingen die Tarlöw er Tonw aren bis Dan
zig. In dem heutigen Siedlungsbilde erinnert ausser der lichten 
Renaissancekirche wohl wenig mehr an diese Blütezeit.

Eine der schönsten Stellen für eine Stadtanlage hat sich Jö
zeföw erwählt. Nirgends im Durchbruch ist die Stadtterasse so 
schön ausgebildet wie hier. Mit seltener Regelmässigkeit hat sich 
auch das Stadtbild entwickelt: um einen sehr regelmässigen und 
weiten quadratischen Ringplatz, dessen Mitte ein von kaufmänni
schen Laden eingenommener Häuserblock bildet, gruppierten sich 
die Häuser in regelmässigen, unter rechten W inkeln sich schnei
denden Gassen. W ir sagen — gruppierten sich, denn während des 
Krieges ist die ganze Stadt bis auf die auch stark beschädigte Kir
che das Opfer einer furchtbaren Feuersbrunst gew orden, die aus der 
vor dem W eltkriege immerhin nicht unbedeutenden Siedlung einen 
Trüm m erhaufen machte. Lägen die Siedlungen des W eichseldurch
bruches nicht so fern von allen wichtigeren Verkehrswegen, Jöze
föw verdiente durch seine Lage ein glücklicheres Los. Als echte 
W eichselstadt spielte im Leben seiner Bewohner der Fischfang im 
Flusse, das Flösserwesen, die Ueberfuhr über die W eichsel und 
der damit verbundene Zwischenverkehr (die Stadt zählte vor dem 
Kriege 55 Kaufmannsladen) eine bedeutende Rolle. Dem Brande 
fiel auch der an der Nordseite der Stadt gelegene Magnatensitz 
zum Opfer, der mit seiner grossen Pfaurnenpflanzung (250 Joch)
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zum Nordteil des W eichseldurchbruches überleitet, der seit jeher 
durch seinen Handel mit frischem und gedörrtem Obst berühmt 
geworden ist.

Das Zentrum hiefür ist Pufawy. Es nimmt W under, wie diese 
in besonders günstigen lokalen Verhältnissen gelegene Siedlung 
erst spät in der Geschichte auftritt. Dlugosz noch kennt sie nicht. 
Später entstand jedoch am Nordrand des Hügellandes, an der 
Stelle, wo ein leichter Zugang zur W eichsel die Entwickelung 
einer Ueberfuhrstelle begünstigte und so zu einem Haltepunkte an 
der grossen Landstrasse Lublin— Radom einlud, eine typische 
Weichselsiedlung: sie lagerte sich auf die den Hochwässern entrück
ten und doch der W eichsel so nahen Terassen und beschäftigte 
ihre Bewohner teils mit der Verfrachtung von Holz und Getreide 
weichselabwärts, teils mit der Ueberfuhr der W aren, die auf der 
oberwähnten Strasse entlang zogen. In dem benachbarten W losto- 
wice, das ursprünglich Stadtrechte besessen haben soll und wo 
noch eine Stelle, an der einst das Rathaus gestanden haben soll, 
gezeigt wird, hatten die Fischer eine eigene Zunft. Die Glanzzeit für 
Pulawy rückte jedoch erst heran, als zuerst vergeblich die M agna
tenfamilie der Sreniawski, dann aber die Fürsten Czartoryski hie- 
her ihren Herrensitz verlegten und eine der glänzendsten Kultur
stätten des XVIII. Jh. hier aus dem Boden zauberten. Auf der brei
ten so günstig entwickelten Hochterasse wurde eine prächtige Re
sidenz erbaut, mit einem ausgedehntem Park umgeben, der lange 
als ein Kunstwerk der Gartenbaukunst des XVIII. Jh. galt, herum 
aber entstand eine kaufmännische und Handwerkersiedlung, die 
für die. Bedürfnisse des Herrensitzes zu sorgen hatte. Das XIX. Jh. 
hat dem Orte hart mitgespielt. Vergessen und verfallen, abseits 
der modernen Verkehrswege gelegen, überw uchert von einer dich
ten, aber kulturarmen jüdischen Schicht von Kleinhändlern (1878 
waren von den 3342 Einwohnern des Ortes 2505 Juden) kam der 
Ort stark herunter. Aus seinen Verfall konnte ihn auch die Ver
legung einer forstwirtschaftlichen Hochschule in das alte Czarto- 
ryski-Schloss nicht em porreissen. und als gar 2/3 des Ortes im 
W eltkriege niedergebrannt wurden, fand sich die Siedlung in einem 
derart verwarlosten Zustande, dass es wohl geraum er Zeit bedür
fen wird, bis er — seiner günstigen geographischen Lage wegen 
und eingedenk seiner so schönen Vergangenheit •— wieder seine 
alte Bedeutung und Aussehen wiedergewinnt. Die Einleitung dazu 
bildet wohl, die Errichtung von Aemtern und Schulen in dem
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Orte und die Entwickelung einer Reihe industrieller Unternehmun
gen (Brauerei, Maschinenfabrik). So dürfte sich der Ort, der heute 
aus einer Gruppe in weiträumigen Maschen verteilten Villen und 
Häusern mit kleinem, dichten Handelszentrum besteht, in Zukunft 
w ieder verdichten und seine Rolle als Schlüssel zum Nordeingang 
des mittelpolnischen W eichseldurchbruches w iedergewinnen. Dabei 
ist höchst wahrscheinlich, dass die gegenüberliegende Siedlung 
Göra Putawska, die erst in der Zeit der Czartoryskis erwähnt 

wird und etwas Industrie entwickelt, die Schwester- und Brücken
stadt von Putawy werden wird.

W enn die Siedlungen des W eichseldurchbruches trotz ihrer 
günstigen geographischen und wirtschaftlichen Lage nur langsam 
und schwer sich entwickelten, so sind daran einzig und allein die 
Verkehrsverhältnisse schuld. Ein Blick auf die Karte könnte uns 
die Annahme nahelegen, dass der mittelpolnische W eichseldurch
bruch im natürlichen Verkehrsnetz Polens eine wichtige Rolle zu 
spielen berufen ist. Bildet er doch eine leicht gangbare, natürliche 
Pforte, die aus den Niederungen Nordpolens mit Vermeidung der 
Kleinpolnischen und Lubliner Hochplateaus in die subkarpathischen 
Niederungen, vor allem in die breite dreieckige W eichsel—San-Niede- 
rung führt. Diese ist aber der natürliche Schlüssel für die ganze 
subkarpathische Niederung, indem von ihr aus die Krakauer Pforte 
nach W esten zur Schlesischen Niederung, die Przemy^ler Pforte 
aber nach Osten zur Dniestrniederung führt: die verkehrsgeogra
phische Bedeutung der W eichsel— San-Niederung reicht weiter: 
in ihr laufen alle karpathischen Flüsse zusammen, deren Täler die 
Einfallslinien in das ganze Karpathengebirge bis zu den Sanquel- 
len sowie zu den leicht bezwingbaren Karpathenpässen bilden, 
die den Verkehr nach der Slovakei und Ungarn, damit nach Süd
osteuropa vermitteln.

Auch nach Norden trifft die gerade Verlängerung der mittel
polnischen W eichselfurche auf einen höchst wichtigen Verkehrskno
ten, W arschau, in dem sich europäische Verkehrslinien ersten Ran
ges (Paris— Moskau, Rom— Petersburg, Bukarest (O dessa)— Dan
zig) schneiden; über denselben führt in weiterer Fortsetzung der 
natürlichen Linien der W eg zum einzigen, offenen Meer, zu dem 
Polen Zugang besitzt, zur Ostsee, ln einem anderen, in normale
ren Verhältnissen entwickelten Lande würden durch den W eich
seldurchbruch zu beiden Seiten des Flusses auf wohlgebauten 
europäischen Durchgangslinien Expresszüge laufen, auf dem brei
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ten Flusse selbst würden Personen- und Frachtendam pfer in grös
ser Zahl von dem Fuss der Karpathen zur Ostsee laufen.

Tatsächlich liegen heute die Verhältnisse anders. Der W eich
selfluss begann seine natürliche Rolle wohl im Mittelalter und in 
den ersten Jahrhunderten der Neuzeit zu spielen: an seinen Ufern 
entstanden zahlreiche Siedlungen, Flafenstädte, kaufmännische Zen
tren und grosse W arenlager, auf seinen W ogen strebten zahllose 
Kähne und Schifflein, mit Getreide, Holz und anderen Erzeugnis
sen des reichen Südpolen beladen, Danzig zu. Diese glücklich 
inaugurierte Entwickelung, von der nicht nur archivalische Doku
mente, aber noch zahlreiche Spuren im Landschaftsbild, Speicher, 
reiche, einst Griechen, Armeniern und polnischen Grosskaufleuten 
gehörige Patrizierhäuser zeugen, wurde jäh unterbrochen durch 
die Teilungen Polens, die das natürliche Einzugsgebiet der W eich
sel in ganz unnatürlicher W eise zerrissen und die verkehrsgeo
graphische Bedeutung der W eichsel vollständig lahm legten.

Durch mehr als hundert Jahr kümmerte sich keine Regierung 
um dieses wichtige Verkehrselement in Europa. Niemand dachte 
an eine Regulierung des immer mehr verwildernden Flusses, der 
natürlich den modernen Verkehrsanforderungen immer weniger 
genügte, und wenn zwischen Russland und Oesterreich endlich 
Uebereinkommen in dieser Frage geschlossen wurden, so nur zu 
dem Zweck, um nicht ausgeführt zu werden. So w ar der W asser
w eg durch das ganze so wichtige XIX. Jh. vollständig unterbun
den und die mittelpolnische W eichsel erstarb.

Aber auch die Landwege vermieden mit m erkwürdiger Kon
sequenz diesen allernatürlichsten der N ord-S üdw ege Polens. In 
dem ehemaligen R ussisch-Polen, in dessen Bereich der ganze 
mittelpolnische W eichseldurchbruch fielt, stand die Entwickelung 
der Landwege ganz unter dem Einflüsse der strategischen Interes
sen des weiten Russland, für die die lokalen Bedürfnisse der 
exponierten, im Kriegsfall so leichtangr eifbaren polnischen „Halb
insel“ durchwegs eine „quantitd negligeable“ waren. So wurden 
wohl Bahnen gebaut, die den schwierigen Aufmarsch des russi
schen Heeres im W eichselgebiet erleichtern konnten, sonst aber 
nichts geschaffen, was den Vormarsch der Zentralmächte Europas 
fördern konnte. Ganz R ussisch-Polen wurde zu einer verkehrs
geographischen W üste, und die wenigen Linien, die ausgebaut 
wurden, hatten eine mehr oder weniger west-östliche Tendenz, 
also nach den Zentren Russlands orientierte, während die Nord-
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Südwege nicht nur nicht ausgebaut wurden, sondern — soweit sie 
in früheren Zeiten hergestellt worden w aren — absichtlich der Ver
nichtung preisgegeben wurden.

So kam es, dass sich der schöne und für ein normales Ver
kehrsleben Polens so wichtige mittelpolnische W eichseldurchbruch 
in einem „todten W inkel“ fand und bald einer der am schwer
sten zugänglichen, vergessensten und am meisten vernachlässigten 
Bereiche Polens wurde. Das erklärt uns den furchtbaren Nieder
gang der Städte im Durchbruch, den Tiefstand deren materieller 
Kultur und daher auch den Rückstand der wissenschaftlichen 
Erforschung desselben. Das wird sich alles erst gründlich ändern, 
bis die Regulierung der Weichsel, der Ausbau des Landverkehrs
netzes dem W eichseldurchbruch die anthropologische Bedeutung 
zurückgibt, die er von Natur hat und in vergangenen Zeiten be- 
sass. Schon w ährend des W eltkrieges ist übrigens ein Teil dieser 
Bedeutung zur vollen Geltung gekommen, da im Norden bei Pu- 
fawy, in der Mitte bei Annopol und im Süden bei Sandomierz 
starke Brückenköpfe angelegt wurden und sowohl Oesterreicher 
als Russen an beiden Flanken des Durchbruches monatelang ge
lagert, an den Bau von Landstrassen schritten, die parallel zur 
Weichsel verliefen und so einem Nord-Süd-Verkehr dienen sollten. 
Leider sind diese Kriegsarbeiten nicht in dem Grade gediehen, 
dass sie schon jetzt neues Leben in dem so schönen, aber ver
gessenen Winkel Polens hätten wecken können. Diese Aufgabe zu 
lösen ist nun die polnische Regierung berufen*).

’) D ie  B em ühungen der O esterreicher, die W eichselschiffahrt durch 
A nlage e in es kleinen , aber ganz w oh l eingerichteten W interhafens bei N ad- 
brzezie, gegen über von Sandom ierz (sieh e  Fig. 19), konnten die Sach lage  
nicht w esentlich  ändern. Auch für die B elebung des natürlichen Verkehrs
netzes der W eichsel w ar — w ie  in so  m ancher anderen H insicht — die po
litische Einigung aller W eichselländer im heutigen P olen  eine unum gängli
che G rundbedingung.





O B j A S N I E N I A  R Y C I N .  
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN.

1. M apka orjentacyjna örodkowopolskiego wytomu Wisty. 
Orientierende Skizze des mittelpolnischen W eichseldurch

bruches.
2. Wyzyna Pieprzowych Gör, jej mtodociany prög, dno do

linne Wisty (na pierwszym planie usypiska piaszczyste, 
po lewej starorzecze); widziane z terasy „m iastowej“ 
Sandomierza.

Die Hochfläche der Pieprzowe Göry mit jugendlichem 
Steilrand und dem W eichseltalboden (im Vordergründe 
Sandflächen, rechts Altwässer); gesehen von der Städte
terasse von Sandomierz.

3. Uwarstwione piaski dyluwjalne i mieszane zwiry pod Go-
rzyczanami.

Die geschichteten, diluvialen Sande und Mischschotter von 
Gorzyczany.

4. Terasy W islane w Sandomierzu; a ze spichrzem, A z zam-
kiem, B z katedrq i Kolegjum Jezuickiem.

Die W eichselterrassen von Sandomierz, a mit dem Speicher, 
A mit dem Schloss, B mit der Kathedrale und dem 
Jesuitenkollegium.

5. Göry Pieprzowe koto Sandomierza, podci^te stoki, zatorn
stoköw, u göry odmtodniona röwnia kadtubowa.

Göry Pieprzowe bei Sandomierz, unterschnittene Prallstelle 
mit Gehängeknicken, oben Rumpffläche, prädiluvial 
verjüngt.

6. W yrwy w marglu kredowym, Stupia Nadbrzezna.
Racheln im Kreidemergel, Stupia Nadbrzezna.

7. Koryto Wisty pod Jözefowem (starorzecza, mielizny zebro-
wate, marmity, terasa aluwjalna).

Das W eichselbett bei Jözeföw (Altwässer, gerippte Haufen, 
Kolke, Alluvialterrassen).
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Fig. 8. Terasa „m iastow a“ pod Jözefowem, faleza z linjami wo- 
dostanöw i wyrwami.

Die Stadtterrasse von Jözeföw, ihr Kliff mit W asserstands
marken, und Schluchtenbildung.

9. Jözeföw, wyrwy w terasie miastowej.
Jözeföw, Racheln in der Stadtterrasse.

10. Wgwöz Wisly pod Kazimierzem, widok na wyzyn^ Jano- 
wieckq z traktu Kazimierz— Pulawy.
Die W eichselenge von Kazimierz, Blick von der Strasse 

Kazimierz— Putawy auf die Janowiecer Hochfläche.
11. Kamieniotom w marglu kredowym kolo Kazimierza— M^c-

mierza.
Der Steinbruch im Kreidemergel bei Kazimierz— M^cmierz.

12. Kazimierz, wawöz loessowy.
Kazimierz, Lössschlucht mit Hohlweg.

13. Dolina Wisly mi^dzy Janowcem a Kazimierzem (praw ie-
röwnie skibowe).

Das Weichseltal zwischen Janowiee und Kazimierz (Schol
lenrumpflächen).

14. Kazimierz, miasto Dolne i przedmiescie Doty na terasach,
widziane z klasztoru.

Kazimierz, die Unterstadt und die Vorstadt Doty auf Ter
rassen, vom Kloster ausgesehen.

15. Starorzecze Wisly (Lacha) pod Przewozem, na wschöd
od Kozienic.

W eichselaltwasser bei Przewöz (Lacha), östlich Kozienice.
16. Nizina aluwjalna W isly pod D^blinem, widziana z grzbietu

wydm stokowych pod B^kowcem.
Die Alluvialniederung der Weichsel bei Dublin, gesehen 

von den Talranddünen bei Bqkowiec.
17. Handel na W isle w dawnych wiekach: spichrz w Sando-

mierzu.
W eichselhandel in alter Zeit: der Speicher von Sandomierz.

18. Kazimierz, widok prz'ez przedmiescie ku rynkowi. 
Kazimierz, Stadtbild, Blick durch das Genre der Vorstadt

gegen den Ringplatz.
19. Handel na W isle dziS: port w  Nadbrzeziu. 

W eichselhandel in der Gegenwart: der Hafen von Nad-
brzezie.
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