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Ein randglaziales Sediment aus der Rißkaltzeit 
bei Wehr (Südschwarzwald) 

H A R T M U T LESER *) 

Riss glaciation, sand, silt, t i l l , parent material, pseudogley, soil profile, granulometrie, major 
element analysis, depression, Wehra-val ley, section, index map. 

Southwestern German Massif (Southern Black Forest, Wehr), Baden Württemberg TK 8313 

K u r z f a s s u n g : Bei der geomorphologischen Kartierung für das Blatt Wehr der GMK 25 
wurden im Wehra- und Haseltal Sedimente der Riß-Kaltzeit gefunden. An einem Profil von der 
Meierhofstraße in Wehr wird der kaltzeitliche und geomorphogenetische Charakter einer sandigen 
Schluff- und Lehmablagerung diskutiert. Sie erscheint bodentypologisch als Pseudogley. Sedimen-
tologisch handelt es sich um eine randglaziale Ablagerung, in welche Grundmoränenkomponenten 
der Riß-Kaltzeit eingearbeitet wurden. Als Hypothese wird aufgestellt, daß die Ablagerung des 
Materials auf einer trogschulterförmigen Verflachung über dem Wehratal-Einschnitt erfolgte. 

[A Glacial Border Sediment of the Riss-Glaciation in the Vicinity of W e h r 
(Southern Black Forest)] 

A b s t r a c t : A geomorphological mapping of the sheet Wehr of the GMK 25 ( = Geomor-
phological Map 1 : 25 000) was carried out. On that occasion sediments of the Riß-Glacial were 
discovered in the valleys of the river Wehra and the brook Hasel. The author discusses by example 
of a profile of the Meierhofstraße at Wehr the glacial and geomorphogenetic character of a sandy 
silt- and loam-deposit. The soil type of the profile is a pseudogley. The sedimentological type of 
the deposit is characterized as a sediment of the ice-border. In the sediment are worked up 
ground moraine-components of the Riß-glacial . The hypothesis is discussed that the accumula
tion of the material took place at a plain with the character of glacial trough shoulders upon the 
entrenched Wehra-valley. 

1. E i n l e i t u n g 

Im R a h m e n der E ra rbe i tung von M u s t e r b l ä t t e r n der Geomorphologischen K a r t e der 
Bundesrepubl ik Deutschland 1 : 25 000 ( = G M K 25) w u r d e auch d a s B la t t W e h r k a r t i e r t . 
BARSCH ( 1 9 7 6 ) , LESER ( 1 9 7 6 ) und STÄBLEIN ( 1 9 7 8 ) unterr ichten über dieses S c h w e r p u n k t 
p r o g r a m m de r Deutschen Forschungsgemeinschaf t 1 ) . Die K a r t i e r u n g für die G M K 25 er
folgt im M a ß s t a b 1 : 10 0 0 0 nach einer s t anda rd i s i e r t en Baukas t en l egende (LESER & S T Ä B 
LEIN 1978) . Aufgenommen w e r d e n danach geomorphographische u n d geomorphogenet ische 
Verhä l tn i sse sowie der oberflächennahe U n t e r g r u n d 2 ) . Vor a l l e m d ie Dars te l lung der In
formationsschicht „Geomorphogenese" , ba s i e r end auf flächendeckender Subs t r a tka r t i e rung , 
Einzelaufschlußuntersuchungen und geomorphographischer K a r t i e r u n g , erbr ingt e ine Fü l l e 
geomorphogenetischer Einze lprobleme. Auch i m Bereich des B la t t e s W e h r w u r d e n solche 
e rkann t und z. T . schon bearbe i te t (LESER 1 9 7 9 a , 1980) . Diese Einze lprobleme stehen vo r 

*) Anschrift des Verfassers: Professor Dr. Hartmut L e s e r , Geographisches Institut Univer
sität Basel, Klingelbergstraße 16, CH-4056 Basel/Schweiz. 

1) Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei auch an dieser Stelle herzlich dafür gedankt, daß 
die Kartierungsarbeiten sowie die Drucklegung der Karte im Rahmen des GMK-Schwerpunkt-
programmes gefördert wurden. 

2 ) Der „oberflächennahe Untergrund" (auch „Substrat" genannt) umfaßt Boden, Bodensedi
ment- und Verwitterungsdecken sowie das Gestein, soweit letzteres für die Formbildung bestimmend 
ist. Keineswegs wird angestrebt, pedologische oder geologische Karten zu ersetzen. Ziel ist vielmehr, 
den Bezug zwischen „Baumaterial" des Reliefs und Geomorphogenese aufzunehmen und darzu
stellen. Geomorphologische, geologische und pedologische Karten müssen vom Inhalt her als kom
plementär begriffen werden. 
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a l l e m mit der über reg iona len w ü r m - u n d r ißzei t l ichen Geomorphogenese im Zusammen
h a n g , die zu le t z t HANTKE ( 1 9 7 8 ) da r s t e l l t e . Er s tü tz t sich dabei auf verschiedene A r b e i 
ten von PFANNENSTIEL und R A H M (besonders 1 9 6 4 ) , die für das W e h r a t a l die P r o 

b l e m a t i k der p le i s tozänen Relief- u n d Sed imentgenese aufarbei te ten. 

2. P r o b l e m s t e l l u n g u n d L o k a l i t ä t 

2 . 1 . P r o b l e m e d e r R i ß v e r e i s u n g i m S ü d s c h w a r z w a l d 

In der zusammenfassenden D a r s t e l l u n g der r ißzei t l ichen Landschaf tsentwicklung nörd
lich von Rhe in u n d Aare in H A N T K E ( 1 9 7 8 ) w i r d in Anlehnung an die Arbe i ten v o n 
PFANNENSTIEL u n d R A H M (U. a. 1 9 6 4 ) für das W e h r a t a l und den Dinke lbe rg eine a u s 
gedehn te r ißze i t l i che Vergle tscherung angenommen. Diese Ve rb re i t ung (Kar te 4 bei 
H A N T K E 1 9 7 8 ) soll hier nur für e inen Bereich des W e h r a t a l e s d i skut ie r t we rden , und z w a r 
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Abb. 1: Die pleistozänen Sedimente des Wehratales nach verschiedenen Autoren und Lage der im 
Text erwähnten Profile. 

Sämtliche Sedimente im Wehratal und auf den Randhöhen werden — mit Ausnahme von ERD-
MANNSDÖRFER (1903) — durch alle Autoren als Flußterrassensedimente dargestellt. Als Problem er
gibt sich, daß in den gleichen Arealen, z. T. aber auch über nachweislich pleistozänen Terrassen, 
echte Moränensedimente anzutreffen sind. Das beschriebene Profil Le 0316 von der Meierhof S t r a ß e 

in Wehr liegt im Niveau sogenannter Hochterrassenschotter, die inzwischen im Aufschluß als R i ß 
grundmoräne erkannt werden konnten. 
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im Anschluß an die Arbe i t LESER ( 1 9 8 0 ) . Dor t w i r d die Auffassung von PFANNENSTIEL & 
R A H M ( 1 9 6 4 ) bes tä t ig t , d a ß zumindes t im W e h r a t a l ein r ißze i t l icher Gletscher exis t ier te , 
dessen G r u n d m o r ä n e PFANNENSTIEL (1969) v o n Otl ingen beschrieb. Ein ausgedehnteres 
V o r k o m m e n befindet sich im R a u m Hase l (LESER 1980) . Von diesen Sedimenten e inma l 
abgesehen konn ten b i s lang k e i n e wei te ren , e x a k t eine Vereisung nachweisenden A b l a g e 
rungen gefunden werden . D i e Grundmoränen beweisen die Ex i s t enz des Gletschers an 
sich. Über w e i t e r e Einze lhe i ten der Geomorphogenese des Gebietes ist nichts bekann t . 
Abb i ldung 1 stel l t d ie unterschiedlichen Auffassungen über die S e d i m e n t e des W e h r a t a l e s 
dar , die a l l e in schon bei den Ter rassene inordnungen bestehen. Die von ERDMANNSDÖRFFER 
1903 auf dem R i e d e l von H a s e l beschriebenen M o r ä n e n a b l a g e r u n g e n erkannten spä tere 
Autoren nicht an . Durch den Aufschluß von H a s e l (LESER 1980) dürften jedoch Zwei fe l 
an dieser Auffassung besei t igt sein. Der Aufschluß ist insofern auch interessant, a l s er sich 
r e l a t i v hoch über dem T a l befindet und mi t den hier zu beschreibenden Ab lage rungen 
ha lbwegs kor respondie r t . Er we i s t aber, genau w i e PFANNENSTIEL ( 1 9 6 9 ) , ledigl ich den 
Ta tbes tand e iner R i ß v e r e i s u n g nach. Immerhin w ä r e wichtig, i n w i e w e i t andere Be lege die 
r ißzei t l iche Gletschergeschichte des W e h r a t a l e s differenzieren. A l s Elypothese w i r d dabei 
folgende Ü b e r l e g u n g z u g r u n d e g e l e g t : Eine ausgedehnte Vere isung v o r dem S c h w a r z w a l d -
Südrand , d ie den gesamten D i n k e l b e r g überzog, ist — trotz der Auf fassung von PFANNEN
STIEL & R A H M ( 1 9 6 4 ) — nicht e inwandf re i nachweisbar . Es e r h ä r t e n sich aber jene Be
obachtungen, welche eine dif ferenzier te E i s r and lagenen twick lung u m d ie R ä n d e r des V o r 
deren W e h r a t a l e s zwischen d e m Aus t r i t t aus dem S c h w a r z w a l d u n d dem Ein t r i t t ins 
Elochrheintal e r w a r t e n lassen. Zu diesen Beobachtungen gehört auch das Profil Le 0 3 1 6 . 

2.2. Die L o k a l i t ä t m i t d e m Profil L e 0 3 1 6 

Das Profil befindet sich in 4 2 0 m N N in d e r Neubaus i ed lung an der Meie rhofs t raße 
in W e h r (Abb . 2 ) . D ie Hochfläche des sogenannten „Kleinen D i n k e l b e r g e s " (siehe dazu 
auch Abb. 6 ) endet hier. S ie s te l l t geomorphologisch einen w e n i g ze r r iede l ten Berg fußhang 
dar , an den sich östlich die H ä n g e zur Hotzenwald -Hochf läche u n d westlich der Abfa l l 
zum W e h r a t a l anschließen. Geomorphologische Einzelhei ten s ind dem Kartenausschni t t 
der A b b i l d u n g 2 zu entnehmen oder der G M K 25 Bla t t 4 W e h r (LESER 1979b) . W i e ein 
Blick v o m Prof i lpunkt nach W zeigt , l iegt d ie Hochfläche e t w a im N i v e a u des D inke lbe rg -
Ostrandes bei Wehr , der verschiedene Tälchen u n d Abdachungen in Richtung W e h r a t a l 
a u f w e i s t 3 ) . Vergl ichen mi t der H ö h e n l a g e der Profi le Le 0320 u n d 0 3 1 7 in H a s e l ergibt 
sich eine Differenz von 20 m zu deren 440 m N N . Die Profi le gleichen dem berei ts be
schriebenen von W Kirche H a s e l ( = Le 0 2 2 9 ; LESER 1980) , das mi t seiner O b e r k a n t e in 
405 m N N l iegt . Diese H ö h e n a n g a b e n sind insofern wesentl ich, a l s in sehr unterschied
lichen H ö h e n l a g e n um W e h r a - u n d Hase l t a l offensichtlich r ißze i t l i che Sedimente v o r k o m 
men, die sich z . T . genetisch entsprechen, w i e auch die Profile L e 0 3 2 0 , 0317 u n d 0 2 2 9 . 
Andererse i t s m u ß von der a l l geme in verbre i te ten Vors te l lung abgerück t werden , d a ß ge
netisch gleiche Sed imente in mehr oder wen ige r gleichen H ö h e n l a g e n über dem Vorf lu ter 
v o r z u k o m m e n haben. W i e bei Gelegenhei t an a n d e r e r Stel le noch nachzuweisen sein w i r d , 
treten zei t l ich p a r a l l e l i s i e r b a r e u n d s t ra t igraphisch e inwandf re ie e inzuordnende Ter rassen
sedimente in sehr unterschiedlichen Höhen lagen u m das W e h r a t a l auf. Das ist ve rmut l i ch 
auch der G r u n d dafür , d a ß sich die in der L i t e r a t u r beschriebenen Ter ras senvorkommen 
u m die W e h r a (Abb . 1) nur mi t M ü h e n den g laz ia lgeomorpho log i schen Fakten zuordnen 
lassen. Vor a l l e m scheint ein unkri t isches „ A n h ä n g e n " der Ter rassens t ra t ig raph ie des W e h r a -

3 ) Das damit verbundene geomorphogenetische Problem kann an dieser Stelle nicht behandelt 
werden. Es bestehen jedoch Beziehungen zwischen diesen Hangformen und der pleistozänen Land
schaftsgenese. 
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ta les an die des Hochrhein ta les sehr fraglich zu sein (dazu auch Bemerkungen bei LESER 
1979b) . 

3 . D a s P l e i s t o z ä n p r o f i l v o n W e h r M e i e r h o f s t r a ß e ( = L e 0 3 1 6 ) 

Die A u f n a h m e erfolgte a m 2 0 . 10. 1979, nachdem die L o k a l i t ä t l ängere Zeit beob
achtet w o r d e n w a r . Die U m g e b u n g weis t verschiedene Lockersedimentdecken auf, v o r 
a l l e m Lösse u n d So l i f luk t ionsmate r ia l (Schutt, umge lage r t e r L ö ß , Schot ter ) , d ie sich in 

Abb. 2 : Ausschnitt aus der Feldkartierung 1 : 1 0 0 0 0 für die GMK 2 5 Blatt 4 Wehr mit Lage des 
Profils Le 0 3 1 6 Meierhofstraße (verkleinert). 

Im Neubaugebiet E Wehr wurde das Profil aufgenommen. Die geomorphographische Situation 
zeigt die Lage auf einer Hangschulter, die sich zum Wehrataleinschnitt leicht absenkt und gegen 
den Hotzenwald — nach zwischengeschalteten zertalten Riedeln — steil ansteigt. Die Verflachun
gen oberhalb des Abfalls zum Wehratal lassen sich sedimentologisch nicht als Flußterrassenreste 
belegen. Um das gesamte Profil Le 0 3 1 6 herum wurden Erratiker gefunden. — Signaturen, soweit 

sie sich nicht selbst erklären, siehe Legende der GMK 2 5 (LESER & STXBLEIN 1 9 7 8 ) . 
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sehr unterschiedlichen Posi t ionen über d e m W e h r a t a l befinden und wegen der ungünst igen 
Aufschluß Verhäl tn isse b i sher nicht e i nzuo rdnen w a r e n . Bei Bauarbe i t en ausgehobene große 
E r r a t i k e r aus S c h w a r z w a l d k r i s t a l l i n l i eßen jedoch schon früher vermuten , d a ß auf diesen 
R a n d h ö h e n unmi t te lbar v o r dem Aus t r i t t de r W e h r a aus dem Engta l des Kr i s t a l l i ngeb ie 
tes ( A b b . 1) mit g l a z i a l e n Sedimenten z u rechnen ist. Ohne wei te res w ä r e , auf Grund der 
Profile 0 3 2 0 , 0317 und 0 2 2 9 in Hase l , G r u n d m o r ä n e n m a t e r i a l der R i ß - K a l t z e i t zu er
w a r t e n gewesen . Dies entspräche der geomorphologischen und topographischen sowie h y 
drographischen S i tua t ion . Die im Profil 0 3 1 6 gefundenen Sed imen te lassen sich nicht e in
deut ig a l s Grundmoränen beschreiben, sondern t ragen M e r k m a l e , w i e sie bei den w ü r m 
zeit l ichen Eis randlagensedimenten bei T o d t m o o s - A u (LESER 1979a ) beobachtet wurden . 
D a ß a b e r W ü r m als A l t e r für Profil L e 0 3 1 6 nicht in F r a g e kommt , erg ib t sich aus ve r 
schiedenen, in Abschnitt 4 zu nennenden G r ü n d e n . 

Auf dem offensichtlich mehrschichtigen, polygenet ischen Sediment hat sich ein Pseudo
g l e y en twicke l t , dessen r e l a t i v s tarke A u s p r ä g u n g in e iner v e r h ä l t n i s m ä ß i g trockenen 

Abb. 3 : Darstellung des Profils Le 0 3 1 6 Wehr Meierhofstraße. 
Die Reinzeichnung (H. LESER) basiert auf einer Geländeaufnahme und steht im Zusammenhang 
mit der Profilbeschreibung in Abschnitt 3 . 1 . 1 des Artikels sowie der Darstellung der Analysen

ergebnisse in Abbildung 4 und Tabelle 1 . 

3 .1 . Bodentypolog ische Beschre ibung v o n Profi l L e 0 3 1 6 

3 .1 .1 . P r o f i l b e s c h r e i b u n g 
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Hochflächenlage für ein hohes Al t e r spricht. Zur Beschreibung siehe auch A b b . 3 und 4 so
w i e Tabe l l e 1. 

(1) 0— 20 cm A ( g ) h Blaßbrauner (10 YR 6/3 bzw. 10 Y R 4/3)*) sandig-lehmiger Schltiff 
mit Kiesbruch. Sehr dicht und wenig porös. Krümelgefüge. Mäßig 
dichte Feindurchwurzelung. Starke Rostfleckung. 

(2) 20—50/70 cm Al/Bg Sehr blaßbrauner (10 YR 7/3 bzw. 10 YR 5/4) sandig-lehmiger 
Schluff. Dicht. Wenig porös. Subpolyedergefüge, leicht plattig. Kies
bruch fein verteilt im gesamten Horizont. Eisen- und Mangankon
kretionen durchsetzen gesamte Matr ix. Rostfleckung wird zur Ho
rizontuntergrenze (flammig und sehr scharf gegen liegenden Hori
zont abgesetzt) stärker und dichter, dabei Einzelflecken deutlicher 
umgrenzt. Einzelne Feinwurzeln im gesamten Profil. 

(3) 50/70— 120 cm B t g Bräunlich-gelber (10 YR 6/6 bzw. 10 YR 5/8) sandig-schluffiger 
Lehm. Mit Kiesbruch und einzelnen Steinen um Faustgröße, die 
z. T. stark verwittert sind (schneidbar). Polyeder- bis Subpolyeder
gefüge. Horizont marmoriert, z. T. gefleckt und gebändert durch 
schmale Spalten mit hellgrauen bis weißen Schlurf-, Sand- und 
Kiesfüllungen. Spalten bilden ein unregelmäßiges Muster. 

(4) 120— 155 c m C g v Sehr blaß-brauner (10 YR 7/4 bzw. 10 YR 6/6) sandig-lehmiger 
Schiuffhorizont mit scharfer Ober- und Untergrenze sowie Kies
bruch und einzelnen stark verwitterten Steinen um Faustgröße 
(wie oben). Material porös, aber dicht bis sehr dicht. Rostflecken. 
Eisen- und Mangankonkretionen durchsetzen gesamte Matrix (1 bis 
2 cm Durchmesser). Gefüge nicht erkennbar, Material jedoch ko
härent. 

(5) 155— 205 cm Dgvi Sehr blaß-brauner (10 YR 7/4 bzw. 10 YR 5/6) bis gelblich-brau
ner sandiger Lehm mit scharfer Obergrenze, jedoch Übergangssaum 
zum liegenden Horizont. Kies und Grobsand. Steine (stark ver
wittert, ca. 4—10 cm L 5 ) ) im gesamten Horizont, ebenso Rost
flecken. Bändchenstruktur im gesamten Horizont, jedoch schwach 
ausgebildet (schichtungsähnlich). Gefüge nicht erkennbar, Material 
kohärent. 

(6) 205— 235 cm D g v 2 Rötlich-gelber (7.5 YR 6/6 bzw. 7.5 YR 5/6) bis intensiv-brauner 
sandig-schluffiger Lehm mit Farbunterschied zum liegenden und 
hangenden Horizont. Sonstige Merkmale: Wie Dgvi. 

(7) 235—+ 270 cm D g v 3 Sehr blaß-brauner (10 YR 7/4 bzw. 10 YR 6/6) schluffig-lehmiger 
Sand, dessen Basis nicht aufgeschlossen ist, mit Farbunterschied 
zum hangenden Horizont. Sonstige Merkmale: Wie Dgvi-

3.1.2. P e d o g e n e t i s c h - s e d i m e n t o l o g i s c h e D e u t u n g 

d e s P r o f i l s 

Bodenfarbe sowie verschiedene chemische und phys ika l i sche M e r k m a l e (siehe d a z u 
Abb . 4 und Tab . 1) weisen den Boden a l s einen Pseudog ley aus , der typologisch zwischen 
p r i m ä r e m und s e k u n d ä r e m Pseudog ley (SCHAFFER & SCHACHTSCHABEL 1 9 7 6 : 3 4 0 ff) steht. 
Ü b e r w i e g e n morphologisch M e r k m a l e des p r i m ä r e n Pseudog leys , weisen d ie Nährstoff
a r m u t sowie Konkre t ionen und Rostf leckenausbi ldung auf einen sekundären hin. Die bo-
dentypologische E ino rdnung ist jedoch für d ie geomorphologische Problemste l lung nur 
von z w e i t r a n g i g e r Bedeu tung . Die s t a rke V e r w i t t e r u n g des Bodens weis t aber auf ein 
hohes A l t e r hin. Für d ie Genese wesent l ich scheint d ie sedimentologische Grenze zwischen 
dem Profiloberteil ( A (g)h bis C g v ) und dem Unte r te i l ( D g v i bis D g v 3 ) , d ie sich im gröbe-

*) Farben nach MUNSELL SOIL COLOR CHARTS, Baltimore 1954. Zuerst wird der Trockenwert 
( = labortrocken), danach der Feuchtwert ( = feldfrisch) angegeben. 

5 ) L = Maximale Länge (Längste Achse in der Ebene der Abplattung). 
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Abb. 4: Auszugsweise Darstellung der Analysendaten von Profil Le 0316. 
Analysiert wurden die Proben Le 2200 bis 2206. Entnahme erfolgte in der Horizont- bzw. Schicht
mitte. Analysenverfahren nach SCHLICHTING SC BLUME „Bodenkundliches Prakt ikum" (1966) sowie 

LESER „Geomorphologischc Feld- und Labormethoden" (1977). 
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2 2 0 3 
Cg eines 

Pseudogleys 
1 4 0 1 0 0 . 0 0 9 8 8 7 7 3 5.3 4 . 4 2 1 . 9 15 8 9 6 2 . 7 3 . 9 1 0 6 0 . 0 1 .55 4 4 4 1 3 . 8 3 9 . 5 2 6 9 . 8 

2 2 0 4 
D g v J ein« 

Pseudogleys 
1 8 0 1 0 0 . 0 0 1 2 . 5 12 1 9 .5 6 2 5 . 0 8 .7 15 .2 4 0 2 . 9 4 . 1 1 9 . 8 0 0 1 .16 9 . 7 8 5.1 4 3 . 0 4 8 5 . 7 

2 2 0 5 
Pseudogleys 

2 2 0 1 0 0 . 0 0 1 0 . 8 8 7 7.1 5 .7 4 . 6 2 3 . 3 9 . 8 6 6 0 .7 1.8 2 0 . 9 0 0 1 .23 5 . 6 3 9 . 3 4 2 . 4 2 9 2 . 3 

2 2 0 6 
D g y 3 ein« 

Pseudogleys 
2 5 0 1 0 0 . 0 0 1 4 . 1 1 1 . 0 9 . 2 6 6 5 . 2 1 7 . 0 1 1 . 5 8 .7 1.1 5 . 4 1 0 . 2 0 0 1 .64 5 . 7 7 1 5 2 6 3 . 4 5 0 3 . 2 

Tab. 1: Analysenergebnisse der Proben Le 2200—2206 aus dem Profil Le 0316 Wehr Meierhof straße. 

ren Korn der l i egenden Hor i zon t e (155 h 270 cm unter F l u r ) , aber z . T. auch in deren 
Chemismus ausdrückt . Insgesamt dürfen jedoch die Unterschiede — v o r a l l e m der phys i -
k a i i s d i e n Eigenschaften — zwischen Ober - und Unte r t e i l des Profils nicht überbewer te t 
we rden . Darau f weis t näml ich der S t e i n g e h a l t a l l e r H o r i z o n t e un t e rha lb 5 0 / 7 0 cm unter 
F l u r hin. Bei diesen Ste inen (Abb. 5) h a n d e l t es sich um s t a rk ve rwi t t e r t en Gneis aus dem 
S c h w a r z w a l d . S ie haben p l a t t i ge Ges ta l t , sind s tark kan tenge runde t bis k a n t i g , bei D ik -
ken von 4 — 6 cm und L ä n g e n von u m 10 cm. Ihre s t a rke V e r w i t t e r u n g ze ig t sich an einer 

Abb. 5: Handstücke der Probe Le 2207 aus dem Profil Le 0316 Wehr Meierhof Straße. 
Die Komponenten sind auch im Bild als stark verwittert zu erkennen. Trotzdem ist die moränale 
Formgestalt noch gut sichtbar. Die starke Beanspruchung der Steine geht auf die Aufarbeitungs
prozesse im Zuge der Sedimentablagerung und der Gebietsgeomorphogenese zurück, für die ein Eis-

rückzug auf den Randhöhen oberhalb des Wehra-Taleinschnittes angenommen wird. 
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Farbe p H Kalk- u . D o 
lomi tgeha l t % N 2 

% Fe % C 
% o r g . 

M a t . 

Phosphat 

( p p m ) 

Ca - M g - K S 
{ m val pro 
1 0 0 g Boden) 

T 
! rn val p r o 
1 0 0 g B o d e n 

V 

[%) feucht t r o c k e n in H 2 0 in KCl % C a C 0 3 

% N 2 
% Fe % C 

% o r g . 
M a t . 

Phosphat 

( p p m ) ( p p m ) ( p p m ) ( p p m ) 

S 
{ m val pro 
1 0 0 g Boden) 

T 
! rn val p r o 
1 0 0 g B o d e n 

V 

[%) 

1 0 Y R 
4 / 3 

1 0 Y R 
6 / 3 

5 . 7 0 5 .16 0 . 2 3 8 0 . 1 6 8 0 . 0 4 1 .399 2 . 4 9 1 6 1 0 2 0 9 3 2 0 5 8 0 5 9 . 9 2 9 6 . 7 9 

1 0 Y R 
5 / 4 

10 Y R 
7 / 3 

5 . 5 5 4 . 6 5 0 . 2 3 5 0 . 2 7 4 0 . 1 9 0 . 6 9 9 1 .244 5 2 1 0 5 0 1 1 7 2 3 5 9 . 0 6 0 . 8 4 9 6 . 9 7 

1 0 Y R 
5 / 8 

1 0 Y R 
6 / 6 

5 . 8 2 4 . 6 8 0 . 2 3 4 0 . 0 4 C 0 . 1 2 0 . 5 0 2 0 . 8 9 3 2 1 0 0 0 2 3 8 5 8 5 9 4 6 1 . 0 9 7 . 3 7 

1 0 Y R 
6 / 6 

1 0 Y R 
7 / 4 

5 . 9 6 4 . 5 5 0 0 . 0 0 8 0 . 0 9 5 0 . 2 9 9 0 . 5 3 2 5 5 4 0 1 4 5 2 8 6 1 . 0 6 2 . 6 9 7 . 4 4 

10 Y R 
5 / 6 

10 Y R 
7 / 4 

5 . 8 0 4 .01 0 0 . 0 0 8 0 . 0 6 3 0 . 3 6 6 0 . 6 5 1 4 . 5 1 0 6 0 2 3 7 7 8 5 0 . 4 5 2 . 4 8 9 6 . 0 3 

7.5 Y R 
5 / 6 

7 .5 Y R 
6 / 6 

5 . 9 7 4 .58 0 . 2 3 4 0 . 0 6 2 0 . 2 6 6 0 . 2 9 9 0 . 5 3 2 4 . 5 1 3 6 0 3 2 2 7 0 6 0 . 8 6 2 . 6 4 9 7 . 0 6 

1 0 Y R 
6 6 

1 0 Y R 
7 / 4 

5 . 7 4 4 . 2 9 0 . 2 3 7 0 . 1 5 6 0 . 1 0 2 0 . 2 6 8 0 . 4 7 7 4 1 2 0 0 1 6 7 4 2 5 8 . 8 6 0 . 1 6 9 7 . 3 7 

Art R i n d e n b i l d u n g ( „ R o s t k r u s t e n " von 0 , 5 cm Dicke) , A n g r u s u n g , Feinrissen verschie
dener Genera t ionen s o w i e Abschuppungs- u n d AbschalungsefTekten. A n d e u t u n g e n von 
S c h l a g m a r k e n kommen ebenfa l l s vor. A u f f ä l l i g ist auch d i e „ m o r ä n a l e Fo rm" , ohne d a ß 
den s ta rk ve rwi t t e r t en S tücken mit absolu ter Sicherheit Geschiebecharakter z u k o m m t . D a 
neben t re ten noch solche S tücke auf, die in d e r W a n d v e r g r a s t e n und daher nicht en tnom
men w e r d e n konnten. A u f s t a rke V e r w i t t e r u n g weisen auch d ie Grobsand- u n d Kies-
bändchen h in , welche d i e Aufsch lußwand s te l lenweise schwach bändern . D i e Schichtung 
ist leicht gewe l l t . Kies u n d Grobsand w e i s e n Eisen- u n d M a n g a n h ü l l e n u n d - V e r h ä r t u n 
gen auf. B e i m Abtrocknen de r W a n d beg innen die Bändchen aufzublä t te rn . Diese S e d i 
men t s t ruk tu r ist am deut l ichsten in den H o r i z o n t e n D g v i bis D g v 3 . Die g roße äußer l iche 
Ähnl ichke i t a l le r H o r i z o n t e w i r d vor a l l e m durch die in tens ive V e r w i t t e r u n g des Ge
samtprofi ls — letzthin durch die Bodenb i ldung — b e w i r k t . Dies w a r auch der Grund , 
den Pro f i lun te r t e i l -Hor izon ten das S y m b o l „ v " be izugeben. •— Aus diesen F a k t e n k a n n 
geschlossen werden , d a ß a l l e i n schon w e g e n des g le i chmäßigen Ste ingehal tes a l l e r 
Hor i zon t e ke in H ia tu s i m Profil vor l iegt , auch nicht zwischen C g v und D g v i . Es hande l t 
sich v i e l m e h r um n o r m a l e sedimentologische Differenzierungen, w i e sie für einen l änger 
dauernden geomorphologischen Prozeß charakter is t i sch sind. 

4. Z u r P r o f i l - u n d G e b i e t s g e o m o r p h o g e n e s e 

4 .1 . D e r kaltze i t l iche C h a r a k t e r der S e d i m e n t e 

Auszugehen ist v o m M a t e r i a l . Die vorherrschende Schiuffkorngröße in mehreren H o 
r izonten d a r f nicht da rübe r h inwegtäuschen, d a ß es sich be im M a t e r i a l nicht u m Löß han 
delt . Das schließt nicht a u s , d a ß Löß in d a s Sediment e ingearbe i te t w u r d e . Gegen den 
Lößcha rak t e r sprechen: 

(1) Das Feh len von P r i m ä r l ö ß m e r k m a l e n . 

(2) Der hohe Kiesantei l in a l l e n Hor izon ten . 

(3) Das g le ichmäßige V o r k o m m e n von S t e inen in prakt isch a l l e n Hor izonten . 

(4) Die p a r t i e l l deutliche aqua t i sch bed ing te Schicht igkei t . 

In j e d e m Fal l muß a b e r d a s Sediment a l s ka l t ze i t l i ch en t s tanden angesprochen werden . 

Dafür g ib t es zahlreiche K r i t e r i e n : 
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( 1 ) F r o s t s p a l t e n p s e u d o m o r p h o s e n ( K r y o t e x t u r f o r m e n ) : S ie t re ten bis um 
100 cm unter F l u r auf, w a s der Tiefe der Auftauschicht des p l e i s t o z ä n - p e r i g l a z i a l e n Per -
mafrostgebietes entspricht. Diese besonders im B t g - H o r i z o n t auf t re tenden Frost t rocken
risse w u r d e n unter noch ka l tze i t l i chen Verhä l tn i s sen w i e d e r mi t Feinsedimenten verfü l l t . 
D a ihr Auft re ten auch auf die W ü r m k a l t z e i t zurückgehen könnte , muß ihr genetisch-chro
nologischer A u s s a g e w e r t zunächst e t w a s r e l a t i v i e r t w e r d e n . 

( 2 ) E i s e n - u n d M a n g a n b ä n d e r u n g e n : S ie lehnen sich an ab lage rungsbe 
d i n g t e Sedimentunterschiede an (Sandbändchen , K i e s l a g e n ) . S ie gelten a ls typisch für die 
k l imat i sch bed ing ten Wechsel im Zus t and des Permafros tbodens . 

( 3 ) S c h i c h t s t ö r u n g e n : Die nicht sehr ausgepräg ten und nicht ü b e r a l l im Profil 
durchver fo lgbaren Schichten weisen deut l ich e rkennbare Lagerungss tö rungen in Form von 
leichten Schichtverbiegungen auf, d ie nur durch post- u n d (viel leicht auch) synsed imen tä re 
Taueffekte e r k l ä r b a r s ind, die beim N i e d e r t a u e n von k le ine ren oder g rößeren Toteisl insen 
auf t re ten (auch im S inne des Beispiels von S H A W & A R C H E R 1 9 7 9 : 3 5 4 ) . 

( 4 ) K i e s b r u c h : Er ist in faktisch a l l e n Hor i zon ten anzutreffen u n d spricht für die 
ka l tze i t l i chen V e r w i t t e r u n g s - und Transpor tprozesse unter pe r ig l az i a l en Bed ingungen . 

(5 ) A u f a r b e i t u n g v o n L ö ß : W e g e n der L ö ß v o r k o m m e n in der näheren und 
we i t e r en U m g e b u n g (Ab lage rung z. T. in großen Taschen im l iegenden S e d i m e n t ) muß 
d a v o n ausgegangen w e r d e n , daß ein Tei l der Schiuffkomponente im S e d i m e n t auf umge
l a g e r t e n und aufgearbe i te ten Löß zurückgeht . Solche Aufa rbe i tungen sind für P e r i g l a z i a l -
gebie te typisch. 

( 6 ) A u f a r b e i t u n g v o n G e s c h i e b e n : Die o. a. s tark v e r w i t t e r t e n Gesteins
stücke lassen sich von der Form her mi t s t ra t igraphisch e indeut igem Moräneschut t r ißze i t 
l icher S c h w a r z w a l d s e d i m e n t e vergle ichen (siehe Abb . 5 in dieser Arbe i t u n d Abb . 6 in 
LESER 1979a sowie Abb . 5 in LESER 1 9 8 0 ) . D ie s t a rke V e r w i t t e r u n g hat diese Form e twas 
beeint rächt igt , ebenso auch ein g l a z i f l u v i a l e r Transpor t . Wegen beider Kr i t e r i en sowie 
durch das V o r k o m m e n zusammen mi t Frostbodenerscheinungen w i r d der ka l tze i t l i che 
C h a r a k t e r des Sed imen t s zusätzl ich e rhär te t . 

( 7 ) F r o s t g e s p r e n g t e G e r o l l e u n d G e s t e i n s b r u c h s t ü c k e : Sie k o m 
men in a l len H o r i z o n t e n vor, vor a l l e m aber unter dem eigentlichen Boden. Die Frost
sprengung erfolgte syngenetisch, d. h. sie t r a t w ä h r e n d oder unmi t t e lba r nach der Sed i 
men ta t i on auf, so d a ß die schmalen Zwischenräume zwischen den Bruchstel len mit Sed i 
men t verfü l l t w e r d e n konnten. 

( 8 ) E r r a t i k e r : Be im Ausheben von Baugruben unmi t t e lba r neben dem Aufschluß 
w u r d e n Kr i s t a l l inb löcke gefunden, d ie e indeut ig a ls E r r a t i ke r anzusprechen sind, die 
PFANNENSTIEL & R A H M ( 1964 ) für we i t e Bereiche des W e h r a - und Wiese -Vere i sungsgeb ie 
tes nachweisen. Für den G l a z i a l c h a r a k t e r der Blöcke sprechen die S i che lmarken auf den 
Oberflächen (SCHWARZBACH 1 9 7 8 ) 6 ) . 

4.2. Das r ißze i t l i che A l t e r der S e d i m e n t e 

Aus der G e s a m t l a g e des Profils im W e h r a g e b i e t und zu den bekann ten G l a z i a l - u n d 
P e r i g l a z i a l s e d i m e n t v o r k o m m e n ist mi t Sicherhei t r ißzei t l iches Al te r für den Aufschluß an 
zunehmen . Die A b l a g e r u n g ist z w a r ke in Moränensed imen t , w i e aber noch zu zeigen sein 
w i r d , ein solches aus dem Eisrandlagenbere ich . Nach den Vors te l lungen v o n PFANNENSTIEL 

6) Trotz bisher zahlreicher ausgegrabener Erratiker auf den Randhöhen um das Wehratal 
konnte der Verfasser noch keinen aus einem Aufschluß dokumentieren. Eine Einzelbeobachtung 
in einem Aufschluß am Ortsrand von öfl ingen (TK 25 8413 Säckingen) war durch plötzliche Bau
arbeitenfortschritte nicht mehr bearbeitbar. 
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& R A H M ( 1 9 6 4 ) sowie H A N T K E ( 1 9 7 8 ) g i l t e ine R i ß v e r e i s u n g für das W e h r a g e b i e t a ls si

cher. D i e L o k a l i t ä t l i eg t absolut i n n e r h a l b des angenommenen Vereisungsbereiches. — Al s 
E inze lk r i t e r i en für r ißzei t l iches Alter w ä r e n anzuführen : 

( 1 ) H ö h e n l a g e d e r S e d i m e n t e : Das Profil Le 0 3 1 6 l iegt z w a r nicht in absolut 
gleicher H ö h e w i e d i e bisher nachgewiesenen R i ß g r u n d m o r ä n e n von Ot l ingen (PFAN
NENSTIEL 1 9 6 3 ) und H a s e l (LESER 1 9 8 0 ) , w a s auch nicht entscheidend zu sein braucht . D ie 
Höhendif ferenz der Meie rhofs t raße in W e h r mi t dem Profil zu r G r u n d m o r ä n e von Hase l 
be t räg t n u r + 1 5 m u n d zur S t ü t z e r g r u n d s t r a ß e in H a s e l nur — 2 0 m. Diese Be t r äge be
wegen sich in Größenordnungen , die für d i e Gle tscher tä t igke i t auch in e inem Mi t t e lgeb i rge 
immer noch als no rma l anzusehen s ind. Entscheidender ist d ie H ö h e n l a g e zu den w ü r m 
zeit l ichen Ab lage rungen , d ie sich a l le w e i t un t e rha lb dieser N i v e a u s , im Bereich des enge
ren W e h r a t a l e s , befinden. Würmzei t l i ches A l t e r bleibt a lso aus Gründen der s t r a t i g r aph i -
schen Pos i t ion völ l ig ausgeschlossen. D a ein anderes Erdze i t a l t e r für ein g l a z i a l - p e r i g l a 
z ia les Sed imen t mit den o. a. Eigenschaften (Abschnit t 4 . 1 . ) in dieser Posi t ion u n d in d ie 
sem R a u m nicht in F r a g e kommt, bleibt — nach Ausschluß von W ü r m — nur R i ß übr ig . 

( 2 ) E r r a t i k e r : D ie berei ts e r w ä h n t e n Kr i s ta l l inb löcke weisen in dieser t opograph i 
schen L a g e auf eine Überdeckung mit R i ß e i s h in . 

( 3 ) G e s c h i e b e : D i e moräna le F o r m der Ste ine im Profil deutet auf zunächst vorher 
gehende Ab lage rungen v o n ( G r u n d - ) M o r ä n e (s. auch Abschnitt 4 . 1 . ( 6 ) ) . D ie Aufnahme 
des M a t e r i a l s und Aufa rbe i t ung ist nur mögl ich , wenn vorhe r Eis über das Gebie t h inweg
ging. E ine Vereisung des Sedimenta t ionsgebie tes oberhalb des W e h r a t a l e s w a r aber nur 
w ä h r e n d des R i ß möglich. 

4.3. Die geomorphogenet i sche I n t e r p r e t a t i o n der S e d i m e n t e 

Zunächst soll ausgeschlossen werden , w a s geomorphogenetisch in dieser Posi t ion des 
Profils L e 0 3 1 6 zumindes t denkbar w ä r e , obwoh l sich durch die o. a. Kr i t e r i en u n d M e r k 
male des Sedimentes d i e geomorphogenet ische In te rpre ta t ion ziemlich s ta rk auf eine L ö 
sung ve reng t . Nicht in F r a g e kommt die D e u t u n g a l s : 

( 1 ) H a n g f u ß s e d i m e n t : Dagegen sprechen, t ro tz des „ H i n t e r l a n d e s " , d ie Schich
tung u n d d ie Er ra t iker , s o w i e der Sed imen tcha rak t e r . 

( 2 ) A m o r p h e s K r y o s o l i f l u k t i o n s s e d i m e n t : Dagegen spricht d ie Schich
tung de r Ab lage rungen sowie das Fehlen ausgesprochenen Solif luktionsschuttes. 

( 3 ) P e r i g l a z i a l e s S c h w e m m s e d i m e n t : Dagegen sprechen d a s Auske i l en 
der Bändchen und Schichten über die g e s a m t e P ro f i lwand h inweg , das Fehlen einer Bas is 
d i s k o r d a n z sowie die insgesamt zu schwache Schichtprägung. 

Nach Ausschluß dieser Mögl ichkei ten b le ib t a ls Lösungsmögl ichkei t offen: Es hande l t 
sich u m ein r a n d g l a z i a l e s Sediment , v i e l l e i ch t v o m C h a r a k t e r einer „ S c h w e m m - M o r ä n e " 
(flow t i l i ) , d ie vor e iner Eisrandlage i m Zuge des zurückweichenden Eises abge lage r t 
wurde . W i e die sedimentologischen H i n w e i s e auf Nieder tauef fek te zeigen, m u ß Toteis
v o r k o m m e n angenommen werden. H i e r w i r d auch das Konzept des „ w a t e r l a i n t i l i " 
(DREIMANIS 1 9 7 9 ) t ang ie r t , der bekannt l ich auch genetische Beziehungen zu g l az i f l uv i a l en 
Ab lage rungsbed ingungen aufweist . — Z u diesen Deutungen paßt , d a ß mehre re Kr i te r ien 
e i n w a n d f r e i für Eisrückzug sprechen: 

( 1 ) L a g e d e s S e d i m e n t s : E i s r and lagensed imen te des R i ß sind für den Rückzugs 
weg wahrscheinl ich, w e i l e in Vorstoß des R iße i se s des Wehragle tschers mindes tens bis ö f -
l ingen ( ca . 3 , 5 km S von W e h r Meie rhofs t r aße ) nachgewiesen ist. 

( 2 ) N i e d e r t a u e f f e k t e : Sie t re ten e n t w e d e r im Gletschereisrandbereich oder über 
Tote i s lagen und -linsen v o r dem noch geschlosseneren Gletscherzungenende auf. 

3 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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(3 ) A u f g e a r b e i t e t e G e s c h i e b e : Die Geschiebe und /oder g l az i f l uv i a l en Schot
ter im Sediment gehören offensichtlich e iner Vor rückungsphase an (Grund- oder Endmo
ränen re l i k t e sowie Vorrückschot ter ) . D a s M a t e r i a l w u r d e sehr gründl ich aufgearbe i te t , 
w a s sich an der in tens iven V e r w i t t e r u n g der Komponenten (die durch Transpor t sicher 
vorbere i te t w u r d e ) sowie an der V e r t e i l u n g im Sed imen tkö rpe r des Profils ablesen l äß t . 

5. H y p o t h e s e z u r R i ß Vereisung i m W e h r a t a l 

Unbestr i t ten ist d ie R i ß v e r e i s u n g des W e h r a t a l e s schon lange , wenngle ich über d ie 
g e n a u e Eisverbre i tung und die D y n a m i k des Eisvorstoßes und - rückzuges k a u m e t w a s 
b e k a n n t w a r . D ie bisher igen G r u n d m o r ä n e n v o r k o m m e n l iegen a l l e im Bereich des enge
ren Wehra t a l e s . D a h e r w u r d e schon d a r a u f h ingewiesen , (LESER 1979 b, 1980 ) , d a ß eine 
Eisüberdeckung des gesamten Dinke lbe rges , w i e sie ande re Autoren postul ier ten , erst noch 
flächendeckend zu belegen w ä r e . Für e ine differenzierte E i s r a n d d y n a m i k sprechen nun das 
Profil Le 0316 , sowie d ie V o r k o m m e n der G r u n d m o r ä n e n von ö f l i n g e n u n d Hase l . W i r d 

Abb. 6: Geologisch-geomorphologisches Profil durch das Wehratal wenig S Wehr. 
Das Profil wurde der Arbeit JOACHIM & VILLINGER ( 1 9 7 5 ) entnommen und durch sedimentologische 
Angaben aus der GMK-Aufnahme verändert. Erkennbar ist die trogschulterähnliche Form der 
Randhöhenflächen auf der Hotzenwald-Seite des Wehratales, wo sich auch das Profil Le 0316 be
findet. Beachtenswert ist die offensichtliche Kappung der mesozoischen Schichten. Es handelt sidi 

bei den Hangverflachungen demnach um Skulpturformen. 
Geologische Zeichenabkürzungen: G = Granit; Gn = Gneis; rou/rom = Unteres und Mittleres 
Rotliegendes; so = Oberer Buntsandstein; mu/mm/mo = Unterer, Mittlerer und Oberer Muschel
ka lk ; ku/km = Unterer und Mittlerer Keuper; 1 = Lias; b = Dogger; pl = Pleistozäne Fluß
terrassenschotter. _Symbole des oberflächennahen Untergrundes (0—1 m) : Ü = Schluff; sL = san
diger Lehm; L/UX = Lehm mit Schluff und beigemischten plattigem Kalkschutt; 1SX/1SK = leh

miger Sand mit kantigem Schutt unter und über 200 mm Kantenlänge. 
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vor dem H i n t e r g r u n d der h ier nur grob sk i zz i e r t en Eisverbre i tung das Querprof i l des 
W e h r a t a l e s auf der H ö h e v o n W e h r - E n k e n d o r f in te rpre t ie r t ( A b b . 6 ) , ist fo lgende Schluß
folgerung mögl ich : Zumindes t andeu tungswe i se l ä ß t sich das Talquerprof i l a l s g l a z i a l ge
formt beschreiben. So n i m m t HANTKE ( 1 9 7 8 ) in An lehnung an verschiedene a n d e r e A u t o 
ren eine F l a n k e des R iße i se s auf den R a n d h ö h e n des W e h r a t a l e s unterha lb des H o t z e n -
w a l d a b f a l l s an (dort K a r t e 4 ) , d .h . e t w a i m hier beschriebenen Arbei tsgebiet . D ie T a l 
gestal t we i s t in der T a t e ine A r t Trogschul tern auf — ohne d a ß d a m i t das W e h r a t a l als 
Trog ta l bezeichnet w e r d e n sol l . Die E i sausbre i tung über das engere T a l h inaus dürfte sich 
jedoch ähnl ich der auf Trogschul tern v o r z u s t e l l e n sein. De r A b b i l d u n g 6 w u r d e b e w u ß t 
nicht eine selbst erarbei te te Profi l l inie z u g r u n d e gelegt , sondern e ine aus der h y d r o g e o l o -
gischen Arbe i t von JOACHIM & VILLINGER ( 1 9 7 5 ) , der auch d ie Geste ins lagerung (nicht 
jedoch d ie Lockersed imentverbre i tung) e n t n o m m e n w u r d e . 

Für d ie H y p o t h e s e sprechen wei te re Beobachtungs ta t sachen: 

( 1 ) Das Q u e r p r o f i l k a n n mehr oder w e n i g e r ähnlich oder gleich über das gesamte 
Vordere W e h r a t a l h i n w e g ve r fo lg t w e r d e n . I m Kr i s t a l l i n ä n d e r t sich das Profil na tür l ich . 
Das geht einerseits auf d i e dor t s tärkeren tektonischen H e b u n g e n w ä h r e n d des P le i s tozäns 
zurück ( R A H M 1 9 6 1 ) , andererse i t s auf den plötzl ichen Wechsel der Geste insverhäl tn isse 
(Mesozo ikum z u m K r i s t a l l i n ) . A l l e rd ings können auch hoch über dem W e h r a - E n g t a l im 
S c h w a r z w a l d k r i s t a l l i n schul terar t ige Verf lachungen beobachtet werden , d ie in ähnl icher 
Gestal t u m das M u r g t a l (E des W e h r a t a l e s ) auf t re ten. Ein geomorphogenet ischer Zusam
menhang mi t den t rogschul terähnl ichen Verf lachungen im V o r d e r e n W e h r a t a l ist nicht 
ausgeschlossen. 

(2) Die Verf lachungen u m das Vordere W e h r a t a l können nicht mi t den G e s t e i n s 
g r e n z e n oder mit tektonisch begrenzten Ges te insarea len begründe t werden . D i e t rog-
schul terar t igen Verf lachungen schneiden d i e Geste insgrenzen. Das Eis hat d ie Gesteine 
offensichtlich gekapp t . 

(3) D e r S e d i m e n t c h a r a k t e r des Profi ls Le 0 3 1 6 we i s t auf einen s e d i m e n t d y n a 
misch beruhig ten Bereich h in , der auf den t rogschul te ra r t igen Verflachungen u m das T a l 
eher zu e r w a r t e n ist als in d e m noch eiserfül l ten engeren Tale inschni t t . 

6. D a n k s a g u n g 

Meinem Kol legen Professor Dr. G. STÄBLEIN v o m Geomorphologischen L a b o r a t o r i u m 
der F U Ber l in danke ich für briefliche u n d ausführl iche mündl i che Diskussionen über die 
geomorphogenetische P r o b l e m a t i k . Für Diskuss ion a m Aufschluß sei auch H e r r n Dozen ten 
D. H . SLUPETZKY vom Ins t i tu t für G e o g r a p h i e der U n i v e r s i t ä t S a l z b u r g gedank t , ebenso 
den anderen Te i lnehmern de r Exkurs ion der Schweizer ischen Geomorphologischen Gesel l 
schaft auf das B la t t W e h r . —• Den Bürge rme i s t e rn bzw. Baudeze rnen ten der Gemeinden 
Hase l und W e h r danke ich dafür , daß ich f o r t w ä h r e n d über neue Aufschlüsse i m Bereich 
des W e h r a - u n d Hase l t a l e s or ient ier t w u r d e . N u r durch die über d ie Kar t i e rungsze i t h in
aus fortgesetzten Aufschlußaufnahmen k o n n t e sich ein umfassendes Bi ld über d i e p le i -
stozäne Gebie tsen twicklung gemacht w e r d e n . 
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