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Zwei wahrscheinlich letztinterglaziale Torfvorkommen 
im Gebiet von Stockach-Meßkirch 

V o n K H . G Ö T T L I C H , S igmar ingen und J . W E R N E R , F re ibu rg 

Mit 6 Abbildungen und 2 Tafeln 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Zwei Torfvorkommen in der Altmoräne des westlichen Rhein
gletschergebietes, beide auf sicher rißeiszeitlichen Ablagerungen und überdeckt von würmglazialen 
Fließerden, werden untersucht und palynologisch bearbeitet. Sie gehören mit hoher Wahrschein
lichkeit ins Riß-/Würm-Interglazial. Von keinem der beiden Vorkommen liegt ein vollständiges 
Pollendiagramm vor. 

A b s t r a c t . Two presences of fossile peat in the western part of the Rhine Glacier Area, 
situated on Riss glacial deposits and under Würm glacial solifluction covers, are described and 
studied by geological and palynological means. With high probability they are to be placed into 
the Riss/Würm interglacial. In both cases the pollen diagrams are not complete. 

Einleitung 

I m Al tmoränengeb ie t südwestlich Meßk i rch beim „Maienbe rg" ( T o p . K a r t e 1 : 2 5 0 0 0 
B l a t t Meßki rch 8 0 2 0 ) wurde im J a h r e 1 9 6 3 bei Schachtungsarbei ten für ein Hochspan
nungsmas t -Fundament ein fossiles T o r f v o r k o m m e n angefahren . K u r z d a r a u f kam in einer 
Schußbohrung der P R A K L A nur wenige K i lome te r südlich davon a m Wes t r and des 
M o o r e s „ W a l t e r e " ( T o p . K a r t e 1 : 2 5 0 0 0 B l a t t Meßki rch 8 0 2 0 ) ein wei te re r fossiler T o r f 
zum Vorschein. A u f G r u n d der geologischen Si tua t ion erschien von vornhere in für beide 
T o r f e r iß /würm- in te rg laz ia les A l t e r wahrscheinlich. D a aus diesem Bere ich des Rhe in 
gletschers bislang noch kein in te rg laz ia le r T o r f b e k a n n t und untersucht worden war , 
wurden im J a h r e 1 9 6 4 an beiden Fundste l len Baggerschürfe angelegt und Tor fp roben 
en tnommen. D i e pa lynologische Bearbe i tung hatte zunächst H e r r P r i v a t d o z e n t D r . G . 
L A N G , Kar ls ruhe, übe rnommen . D a ihm jedoch aus zeit l ichen Gründen die geplante B e 
arbe i tung nicht mehr möglich wa r , gab er die von ihm entnommenen P r o b e n an einen der 
Au to ren ( G Ö T T L I C H ) zur palynologischen Bearbei tung wei ter . D a s Ergebn i s der U n t e r 
suchungen wird nunmehr vorge legt . 

Geologische Situation*) 

1 . F u n d o r t „ M a i e n b e r g " 

D i e al lgemeine S i t u a t i o n des Fundor te s geht aus der Übers ichtskar te A b b . 1 he rvo r . 2 ) 
D a s begrabene T o r f v o r k o m m e n liegt in einer flachen Senke v o r einer Endmoränenkuppe 
(Schn i t t A b b . 2 ) . D ie se ist ein T e i l des morphologisch deutlichen Endmoränenzuges des 
W a l d b ü h l - S t a d i u m s (nach der Loka l i t ä t W a l d b ü h l bei Ga l lmannswe i l , w o die 
E n d m o r ä n e in großen Kiesgruben aufgeschlossen is t ) . D e r zum R i ß - K o m p l e x gehörende, 
einige K i lome te r h in te r der äußers ten Riß-Vere i sungsgrenze zurückbleibende S t and 
zeichnet sich durch fo lgende E igena r t en aus: 1 . D e r E n d m o r ä n e n w a l l ist morphologisch 
deutlich ausgeprägt. 2 . I n Tagesaufschlüssen sind meist Stauchungserscheinungen feststell
ba r . 3 . Wei th in fehlen zugehörige g roße Ubergangskegel und Schot te rkörper . — Es ist sehr 
wahrscheinlich, d a ß dieses W a l d b ü h l - S t a d i u m des westl ichen r ißeiszei t l ichen Rhe ing le t -

1 ) Eine ausführlichere Darstellung der rißzeitlichen Bildungen des Blattgebietes Meßkirch und 
seiner Umgebung wird in den Erläuterungen zur geologischen Spezialkarte 1 : 25 000, Blatt Meß
kirch, (WERNER) erscheinen. 

2 ) In die Karte sind weitere, noch nicht näher untersuchte überdeckte Torfvorkommen wahr
scheinlich letztinterglazialen Alters eingetragen. 



1 7 6 Kh. Göttlich und J . Werner 

Abb. 1. Übersichtskarte. Zeichenerklärung: 0 = Aufgeschürfte, fossile Torfvorkommen Maienberg 
und Waltere. • = Sonstige in Bohrungen angefahrene fossile Torfvorkommen mit Riß-Geschiebe
mergel oder -Schotter im Liegenden und Fließlehm im Hangenden. O = Bohrungen der geologi
schen Schnitte Abb. 2, 4 und 5. A = In einer Bohrung angefahrener fossiler Torf unter Würm-

Geschiebemergel-Überdeckung. 

schers gleichzusetzen ist mi t der das Federseebecken umrandenden E n d m o r ä n e , dem B i -
beracher D o p p e l w a l l ( W E I D E N B A C H 1 9 3 7 ) und den E n d m o r ä n e n des Wurzacher Beckens 
( S C H R E I N E R 1 9 5 1 ) . 

A b e n b e r g NE 

Abb. 2. Geologischer Schnitt durch das Torfvorkommen Maienberg auf Grund einiger Bohrungen 
und Tagesaufschlüsse (vgl. Abb. 1) . 
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m unt. Gel. 

Abb. 3. Profil des Baggerschurfes beim Maienberg. — 1 = Lehm, schluffig, fahlbraun (A1 + g-
Horizont). 2 = Lehm, einzelne kleine Geschiebe, marmoriert (gj-Horizont). 3 = Lehm, einzelne 
kleine Geschiebe, marmoriert, Brauneisenkonkretionen (g2-Horizont). 4 = Lehm, einzelne kleine 
Geschiebe, Marmorierung nach unten abnehmend. 5 = Lehm mit Fein- bis Mittelsand-Nestern, 
dicht, bläulichgrau mit Eisenhydroxydbelägen auf Kluftflächen und Wurzelröhren (Gy-Horizont). 
6 = wie 5, jedoch von torfigen Nestern und Schlieren durchsetzt. 7 = torfiger Lehm, schlierig 
durchzogen von Lehm mit geringerem Torfgehalt. Einzelne Kalkknöllchen. Wenig Holzreste, 
meist wohl Teile von Zweigen, eine Kiefernadel. 8 = Lehm, schluffig-feinsandig mit Glimmer, 
grünlich-grau (G r -Hor izont) , kalkfrei. Wahrscheinlich Auelehm. 9 = alpiner Kies, frisch, mit 

Anätzungsspuren. 

D i e flache Senke , in der das T o r f v o r k o m m e n liegt, gehört zu e iner den W a l d b ü h l -
Endmoränenzug von Biet ingen in Richtung a u f Meßki rch beglei tenden Ta lung , die als 
peripheres Schmelzwasser ta l anzusehen ist. I h r e Kiesfül lung — mi t Auelehmdecke — 
bi ldet das Liegende des Torfes ( A b b . 3 ) . D i e Kiesfü l lung ihrerseits ist in einen liegenden 
Geschiebemergel eingesenkt, der wohl dem R i ß - M a x i m a l s t a n d zuzurechnen ist. 

D i e Oberf läche der Ta lung im Bereich des T o r f v o r k o m m e n s besi tzt heute kein Längs 
gefäl le mehr. Demnach ist das Hangende des T o r f e s , eine 2,5 m mächtige Überdeckung aus 
geschiebearmem, ka lkf re iem Lehm, nicht als Auelehmbi ldung, sondern als F l ießerde an
zusehen. Diese ist ins Würmhochglaz ia l zu stel len. I h r Mater ia l en t s t ammt den aus dem 
Geschiebemergel der Ta l f lanken hervorgegangenen r iß /würm- in te rg laz ia len Bodenb i ldun
gen (hauptsächlich wohl Parabraunerden g roße r Entka lkungs t ie fe , W E R N E R 1 9 6 4 ) . 

D a s Profil des Fundor tes im einzelnen geht aus der Dars te l lung A b b . 3 hervor . E ine 
gewisse Durchbewegung des Tor fes durch K r y o t u r b a t i o n zu Beginn der F l i eße rde -Über 
lagerung ist wahrscheinlich. 

2 . F u n d o r t „ W a l t e r e " 

W i e beim Fundor t „Maienberg" ist auch das fossile T o r f v o r k o m m e n bei der „ W a l t e r e " 
v o n F l ießerde überdeckt . D i e „ W a l t e r e " ( A b b . 1) ist ein mehr als 1 k m 2 großes H o c h m o o r 
in e iner durch glaz ia le Übert iefung ents tandenen, großentei ls mit Geschiebemergel ve r 
füllten Depress ion. Diese hängt mi t einer ebenfa l l s geschiebemergelverfüll ten Depression 
der M o l a s s e - O b e r k a n t e unter der Kiesfül lung des heutigen Ablachtales zwischen B a h n h o f 
Schwackenreute und Sau ldo r f zusammen. Wahrscheinl ich sind diese Depress ionen als 
kleines und woh l re la t iv flaches Zungenbecken anzusehen, das beim ersten Rißgle t scher 
vo r s toß (überfahrener „Meßki rcher S t a n d " , vgl . F u ß n o t e 1) auf Sei te X ) oder beim zwei 
ten V o r s t o ß zum R i ß - M a x i m a l s t a n d ausgehobel t wurde. D ie W a l t e r e l iegt einige K i l o 
meter nördlich der Äußeren W ü r m e n d m o r ä n e und noch weit hinter dem Endmoränenzug 
des ebenfal ls r ißeiszeit l ichen Waldbüh l -S t ad iums . 

12 E i sze i ta l t er und G e g e n w a r t 
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Abb. 4. Etwa westöstlich verlaufender geologischer Schnitt durch die Waltere (vgl. Abb. 1) auf 
Grund einiger Bohrungen. 

D i e W a l t e r e greift mi t ihren ho lozänen Tor fb i ldungen fingerart ig in eine v o n S ü d 
westen her e inmündende Senke hinein ( A b b . 1 ) . N u r 1 0 0 bis 2 0 0 m oberha lb dieses M o o r 
ausläufers wurde am R a n d e derselben flachen Senke das fossile T o r f v o r k o m m e n entdeckt 
( A b b . 4 und 5 ) . I m Liegenden des Tor fes finden sich über dem Riß-Gesch iebemerge l ein 
schneckenführender L e h m und Schmitzen von Seekre ide , die stellenweise k ryo tu rba t m i t 
dem T o r f ve rwürg t ist (Abb . 6 ) . Ü b e r dem T o r f folgt zunächst wiederum ein schnecken
führender Lehm, der von einem 2 — 2 , 5 m mächtigen ka lkf re ien , geschiebearmen L e h m 
überdeckt wi rd . Dieser kann nur als F l ießerde gedeutet werden, die ins W ü r m - H o c h 
glaz ia l zu stellen ist. 

Abb. 5. Etwa südnördlich verlaufender Schnitt durch das fossile Torfvorkommen am Rande der 
Waltere (vgl. Abb. 1) auf Grund einiger Bohrungen. 

D i e S c h n e c k e n f a u n a v o m F u n d o r t „ W a l t e r e " 

S o w o h l im T o r f selbst, als auch im H a n g e n d e n Lehm und in der liegenden Seekre ide 
( A b b . 6 ) k o m m e n zahlreiche Schnecken vor . Diese wurden durch H e r r n D r . M U N Z I N G , 
Fre iburg , bes t immt, dem hierfür herzlich gedankt sei. Es treten folgende Ar ten auf : 

Bithynia tentaculata ( L I N N E ) , Deckel ( T o r f und liegende Seekre ide) 
Valvata piscinalis ( M Ü L L E R ) ssp. ( T o r f ) 
Valvata piscinalis antiqua ( S O W E R B Y ) (l iegende Seekre ide und hangender L e h m ) 
Lymnaea sp. ( l iegende Seekre ide) 

E s sind durchweg Süßwasserschnecken; Valvata piscinalis antiqua ist eine typische S e e 
fo rm. Al l e diese Ar t en bewohnen heute ein weites Geb ie t zwischen N o r d w e s t a f r i k a 
(Bithynia tentaculata) oder Südi ta l ien (Valvata piscinalis) bis zum hohen N o r d e n . D i e 
Schneckenfauna des T o r f v o r k o m m e n s „ W a l t e r e " gibt somit ke ine Auskunft über k l i m a 
tische oder strat igraphische Fragen . 

A b s o l u t e A l t e r s b e s t i m m u n g e n 

V o m F u n d o r t „Ma ienbe rg" wurden drei, v o m Fundor t „ W a l t e r e " zwei T o r f p r o b e n 
durch H e r r n D r . G E Y H , H a n n o v e r , nach der 1 4 C - M e t h o d e dat ier t . Ihm sei hierfür he rz 
lich gedankt . 

D i e erste in e iner T o r f p r o b e vom F u n d o r t „Maienberg" durchgeführte Bes t immung 
ergab mi t 21 3 6 0 ± 4 2 0 a ein wider E r w a r t e n niedriges absolutes Al te r . D a zu v e r m u t e n 
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Abb. 6. Profil des Baggerschurfes bei der Waltere. — 1 = Lehm, schluffig, braun (Aj-Horizont) . 
2 = Lehm, schluffig-feinsandig, braun und schwach marmoriert, vereinzelte Geschiebe ( B t + g-
Horizont). 3 = Lehm, feinsandig, schwach marmoriert, einzelne Geschiebe. 4 = Lehm, stark fein
sandig, diffus grau und rostfleckig, einzelne Geschiebe. Bis hier kalkfrei. 5 = Lehm, stark fein-
sandig-schluffig, kleinflächig bläulichgrau und rostfarben marmoriert, reichlich Schneckenschalen, 
einzelne Pflanzenreste. 6 = Torf mit Holzresten, wenig Schneckenschalentrümmer. 7 = Seekreide-
artiger Mergel. 8 = Lehm, feinsandig-schluffig, dicht, blaugrau mit rostfarben umhüllten Wurzel
röhren, wenig Schnecken^chalen, einzelne Pflanzenreste. Darunter folgt lt. Bohrung frischer 

Geschiebemergel. 

wa r , daß die rezente Durchwurzelung des Tor fhor i zon tes eine erhebliche Fehlerquel le sei, 
wurden zwei wei te re Proben gesiebt und ausgelesen, so d a ß rezente Würze lchen we i t 
gehend ausgemerzt waren . D i e h ieran durchgeführten Best immungen ergaben für das 
T o r f v o r k o m m e n „Maienbe rg" ein M i n d e s t a l t e r v o n 4 1 5 0 0 r e s p . 4 2 9 0 0 a. 

A n zwei in derselben Weise vorbehande l ten T o r f p r o b e n vom F u n d o r t „ W a l t e r e " e r 
gab sich ein M i n d e s t a l t e r v o n 2 3 3 0 0 resp. 2 7 4 0 0 a . D i e P robemenge w a r 
infolge der Vorbehand lung für eine wei tergehende Al tersbes t immung zu gering. 

D i e P o l l e n d i a g r a m m e ( T a f e l I u. I I ) 

D a r s t e l l u n g s w e i s e 

D i e Analysenergebnisse wurden als T o t a l d i a g r a m m e aufgetragen. D . h., daß als 
G r u n d s u m m e (Spa l t e A ) alle Po l l en ( B a u m - und Nich tbaumpol len) unter Ausschluß 
deren der Wasserpf lanzen, herangezogen worden sind. D a s jeweil ige Verhä l tn i s B a u m 
po l l en /Nich tbaumpol len ist mi t einem Bl ick in dem ersten D i a g r a m m t e i l , der nur die 
Baumpo l l en in herkömmlicher Weise enthäl t , sichtbar. Diese A r t der Berechnung b z w . 
Dars te l lung wurde gewähl t , da es sich hier um überwiegend subaquatische Sedimente 
handel t . 

U n t e r den Nich tbaumpol len wurden die Ar t en der Frostschut tundra als schwarze 
Schattenrisse, die übrigen Kräu te rpo l len als schrägschraffierte Flächen aufgetragen. 

U n t e r I n c e r t a sind alle die F u n d e zusammengefaß t , welche sich infolge zu s tarker 
K o r r o s i o n , a l lgemein schlechter E rha l tung , Überdeckung durch Detr i tus oder aus ähn
lichen Gründen nicht best immen l ießen. S ie sind daher ein relatives M a ß der Po l l en
erhal tung. I n d e t e r m i n a t a sind seltenere E inze lpo l l en , die mit vernünft igem A u f 
w a n d nicht mehr bes t immt werden konn ten . 

12 
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D i e Po l l en der R a n u n c u l a c e a e , w o h l fast nur dem Genus Ranunculus ange
hörend , sind schwer und nur unsicher nach Spezies zu t rennen, so daß sie zusammengefaßt 
wurden. O b w o h l unter ihnen der Batrachium-Typus überwiegt , wurden sie sicherheitshal
ber nicht zu den Wasserpf lanzen gestellt . D i e Summe der eigentlichen Wasserpf lanzen-
pol len ( S p . B ) wäre daher , besonders beim D i a g r a m m Maienberg , entsprechend zu 
erhöhen. 

Spa l t e D en thä l t die A n z a h l der Coenob ien verschiedener Pedias t ren als A l g e n zu
sammengefaßt . 

I m D i a g r a m m Maienbe rg schließlich folgt da rau f noch eine besondere Spa l t e E mit 
einem Sonderd iag ramm, das al lein die B a u m p o l l e n als G r u n d d i a g r a m m zeigt. 

Hingewiesen sei noch au f die Spa l t e A s c h e (jeweils l i nks ) , die erkennen läß t , daß 
es sich fast überal l um minerogene Sedimente handel t . Ledigl ich bei den Spek t r a 4 — 8 von 
Maienbe rg k a n n aufgrund der Defini t ion ( G Ö T T L I C H 1 9 6 5 , S. 8 5 ) von einem A n m o o r 
gesprochen werden. I m übrigen ist eine — sehr erwünschte — paläopedologische A n 
sprache nicht möglich, da nur wenige c m 3 - g r o ß e E inze lp roben zur Verfügung standen. 

D i e W a h l der Spek t raabs tände ( 5 c m ) w a r durch die P robeen tnahme ( G . L A N G ) 
vorgegeben. 

G l i e d e r u n g u n d D e u t u n g 

1 . D i e humose Schicht aus der W a l t e r e wurde schon auße rha lb ihres West randes ent
nommen . D i e W a l t e r e selber ist ein ho lozänes , s tark abgetorftes H o c h m o o r mi t N i e 

de rmoor - und (nördl ichem) Anmoorsaum. 
In den basalen S p e k t r a (bis 1 5 ) sind noch hohe Antei le v o n Käl teze igern vo rhanden ; 

ein (flacher) See w a r erst in Entwick lung begriffen. Doch auch hier sind schon, wenn auch 
geringe Wer t e , des Eichenmischwaldes als geschlossene K u r v e vorhanden. 

A b Spek t rum 1 5 erfolgen im Baumpo l l enb i l d bis zum Hangenden nur geringe Ände
rungen, wobei die Re ihenfo lge Pinus - Corylus - Picea - Betula - E M W - Abies fast immer 
e ingehal ten wird . D i e re la t ive Gle ichförmigkei t des Baumpol lend iagrammes — ineins mit 
der Ex i s t enz eines kleinen Sees, in dem überwiegend minerogene Ablagerungen herrscht — 
ist als Ergebnis seiner fast ständigen Durchmischung zu deuten. Deshalb die nur geringe 
Gl iederungsmögl ichkei t . 

D a s B P / N B P - V e r h ä l t n i s läß t au f eine nur recht lockere Bewaldung des Fundor tes 
schließen. 

Ferner ist noch festzuhalten, daß unter den Picea-PoWen ke ine Omorica-Üy pen gefun
den wurden ; außerdem fäl l t in den S p e k t r a 1 — 5 eine geschlossene K u r v e niedr iger F r e 
quenzen von Abies und Carpinus auf. D i e V o r k o m m e n der Wasserpf lanzenpol len und der 
Pedias t ren beweisen die Entwick lung eines (k le inen) Sees mi t H ö h e p u n k t bei S p e k t r u m 7 . 
D a s Seestadium hä l t — wenn auch in ve rminder tem M a ß e •— bis zum E n d e der unter
suchten Schicht an. D i e wassergefüll te H o h l f o r m dürfte durch Zuschütten infolge So l i -
f luktion ihr E n d e gefunden haben. 

D a s geschlossene Vorhandense in der L e m n a c e a e zusammen mit der Schwarzer le deutet 
au f re la t iv eut rophe Verhäl tn isse im See und im Bruchwald , der ihn umgab. 

2 . I n ähnlichem M a ß e wie beim vorigen ist der Baumpol l enan te i l des D i a g r a m m e s von 
M a i e n b e r g fast ungegliedert . H i e r sind nur Pinus, Betula, Salix und Picea vor 

handen, wobei die B i r k e nach oben von der K i e f e r zurückgedrängt wird. Als t e r t i ä re A r 
ten an zwei te r Lagers tä t t e wurden ein Tsuga-Fcagment ( S p . 6 ) und zwei Tsuga-Pollen 
( S p . 8 ) und zwei J u g l a n d a c e a e (Sp . 9 und eine in Spek t rum 1 gefunden). 

D i e Nich tbaumpol len überwiegen bei we i tem, jedoch nicht so stark wie es das D i a 
g rammbi ld wiedergibt . M a n erkennt nämlich, d a ß die loka len Cyperaceen den N B P - A n -
teil um e twa die Hälf te erhöhen. 
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D i e Umgebung der Fundstel le w a r nicht völ l ig waldfre i , jedoch sehr s ta rk von offenen 
Pflanzengesellschaften durchsetzt; außerdem nahmen am Bewuchs w o h l s trauchförmige 
b z w . niederwüchsige Gat tungen v o n Weiden, B i r k e n , Kie fe rn und Fichten tei l . Fo lge 
richtig spielen hier die im Schutze eines Bruchwaldes wachsenden F a r n e kaum eine R o l l e . 

W i e im W a l t e r e - D i a g r a m m , doch s tä rker ausgeprägt , so unter anderem durch höhere 
Frequenzen von Pedias t ren , ist auch ein Seestadium mit zei tweil ig e twas humusreicherer 
Sed imenta t ion deutlich erkennbar . 

D e r flache See m u ß ein abruptes, ka tas t rophenar t iges Ende durch solifluktives Auf 
füllen und Uberdecken gefunden haben . Sein üppiger Bewuchs aus Wasserhahnenfuß , 
Wasserl insen und Tausendbla t t ist schnell untergegangen. 

3 . D e r V e r g l e i c h b e i d e r D i a g r a m m e l ä ß t aus palynologischer Sicht weder 
eine sichere zeit l iche Reihung noch die K o n n e k t i e r u n g mi t anderen Funden zu. V e r 

mute te eemzeitl iche Schichten aus Oberschwaben ( G E R M A N und F I L Z E R 1 9 6 5 , 1 9 6 7 ) , denen 
die Wa l t e r e - und Maienberg -Funde durchaus angehören können, sind kaum sicher ein
zuordnen, zumal meist zu fragmentarisch. Andere ( B R O S S E , F I L Z E R und G E R M A N 1 9 6 5 ) 
wären eher vergle ichbar , wenn in unseren beiden Fä l l en nicht eine s tark homogenis ierende 
Pol lenvermischung die Gliederung verwischte . 

Lediglich das Po l l end iagramm v o n der Wa l t e r e p a ß t — wenn man von lokalen Pol len 
absieht — gut mi t dem der vermutl ich r iß /würm- in te rg laz ia len T o r f e v o n Dürment ingen 
überein ( G Ö T T L I C H 1 9 6 0 , S. 125 f f . ) . 

D i e Rad ioca rbonda t i e rung gibt hier kaum eine verwer tbare A n t w o r t ; eemzeitl iche 
Schichten müßten ( G R O S S 1 9 6 6 ) mindestens 75 0 0 0 abp al t sein. 

D i e Al te rsangaben für die W a l t e r e ( ) 2 4 7 0 0 ) b z w . ) 2 3 3 0 0 ) sind die weniger brauch
baren , da die Schicht von feinen rezenten Wurze ln durchsetzt ist. 

F ü r Maienberg wurden mehr als 42 9 0 0 bzw. ) 4 1 5 0 0 best immt. Be ide Da t ie rungen 
sagen nichts gegen ein r iß /würminterg laz ia les A l t e r , beweisen es aber natürl ich noch vie l 
weniger . So könn te Maienberg dem Pol len inha l t nach ebenso einem der vielen W ü r m -
Inters tadia le angehören . 

Aus diesen Gründen können für die zeitliche Zuordnung und Re ihenfo lge der beiden 
Funde nur geologische Verfahren , d. h. hier ihre strat igraphische E i n o r d n u n g und ihre 
la tera len Bez iehungen Aufschluß geben. 

H e r r n P r i v . - D o z . D r . H . - J . B E U G , Hohenhe im, sei für eine Diskuss ion der D i a g r a m m e 
an dieser Ste l le herzl ichst gedankt. 

E r g e b n i s s e 

1. F u n d o r t „ M a i e n b e r g " 

D e r fossile T o r f dieses Fundor tes wurde , wie das palynologische Untersuchungsergeb
nis zeigt, wäh rend einer kühlen Epoche sedimentier t . O r t der Tor fb i ldung war , ebenfal ls 
nach palynologischem Befund, ein flaches stehendes Gewässer . 

D i e l iegenden alpinen Kiese zeigen nahe ihrer Oberg renze typische Veränderungen , 
wie sie durch Grundwässe r unter ve rmoor t en Oberf lächen verursacht werden : Graub le i -
chung durch R e d u k t i o n , oberflächliche Anä tzung der Ka lkge rö l l e . Zwischen Kiesen und 
T o r f h o r i z o n t l iegt ein kalkfreier L e h m von auelehmar t iger Beschaffenheit . E r zeigt t y 
pische blau-graue Redukt ions fa rben , wie sie im G r - H o r i z o n t eines Gley-Prof i l e s auftreten. 
D i e Ka lk f r e ihe i t des liegenden Lehmes zeigt, d a ß zwischen dem Rückzug des R i ß g l e t 
schers und der Sed imenta t ion des Lehmes eine Phase der E n t k a l k u n g und Bodenbi ldung 
gelegen haben m u ß . Wahrscheinlich in dieser Zei t wurde der liegende K i e s zersetzt und 
der ka lkf re ie L e h m in eine abgeschnittene Bachschlinge oder in einen a l ten Tote i s tümpel 
e ingeschwemmt. D i e Torfb i ldung in diesem ruhenden Gewässer schloß sich an, während 
die anorganische Sedimenta t ion in unterschiedlichem G r a d e weiterging, wie der s tarke, 
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wechselnde Lehmgeha l t des Tor fes zeigt. Diese En twick lung wurde offenbar durch das 
Einse tzen s tarken per ig lazia len Bodenfl ießens abrupt abgebrochen. 

D i e Phase der E n t k a l k u n g und Bodenb i ldung ist in das lange und warme R i ß / W ü r m -
In te rg laz ia l zu stellen. D i e Tor fb i ldung könn te somit der kühlen Endphase dieses In t e r -
glazials ode r aber einem Al twürm- In t e r s t ad i a l angehören. D a für das dem H a u p t w ü r m 
der äußeren J u n g e n d m o r ä n e vorausgehende A l t w ü r m im Rheingletschergebiet bisher kei
nerlei greifbare Zeugen gefunden wurden, ist die Einstufung des T o r f v o r k o m m e n s in das 
R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l nahel iegender . Auch das hohe Mindes ta l t e r der 1 4 C - D a t i e r u n g 
scheint für diese Zuordnung zu sprechen. 

2 . F u n d o r t „ W a l t e r e " 

D i e Sed imen ta t ion des Tor fes fällt , wie aus der palynologischen Untersuchung he rvor 
geht, in eine W a r m z e i t , anfangs jedoch noch mi t Anzeichen für kühleres K l i m a . Sed imen
t a t i ons -Or t w a r ebenfal ls ein stehendes Gewässer . Nach der Morpholog ie k o m m t hier 
nur ein See in F rage . D a der fossile T o r f höher liegt als die Unte rg renze des holozänen 
Tor fe s der W a l t e r e (Schni t t A b b . 5 ) ist en tweder an einen höher gelegenen, mi t der W a l 
tere selbst nicht zusammenhängenden kleineren See zu denken oder aber an das Sei ten
becken eines großen Sees mi t entsprechend hohem Wasserspiegel . D i e Verfül lung des Sees 
beginnt mi t einem feinsandigen, kalkreichen L e h m ( A b b . 6 ) mi t Wasserschnecken und ging 
über in eine seekreideähnliche Bi ldung, der die s tarke organische Sedimenta t ion ( T o r f 
hor i zon t ) folgte . D i e Seesedimente schließen nach oben ab mi t dem hangenden, ebenfal ls 
wasserschneckenführenden Lehm. Ers t dann folgt die Überdeckung mit kalkfre ier F l i e ß 
erde. — D e r l iegende Riß-Gesch iebemerge l belegt pos t r ißglaz ia les Al te r . 

D i e Tor fb i ldung ist demnach am ehesten in das R i ß / W ü r m - I n t e r g l a z i a l zu stel len. Sie 
in ein A l twürm- In t e r s t ad i a l einzustufen, besteht keine Veranlassung. 
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