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A. Aufsätze 

Über jungholozäne,vorgeschichtliche Löß-Umlagerungin Hessen 
Von REINHOLD HUCKRIEDE, M a r b u r g 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Es wird versucht, das Interesse auf vorgeschichtliche anthropogene 
Sedimente Hessens zu lenken. Umgelagerter und von einer in situ entstandenen Braunerde be
deckter Löß am Fuß des Basalt-Hanges von Rhünda gehört nach Fauna und l4C-Datierung in 
den älteren Teil des Subatlantikums. Eine ähnliche Fauna erweist den Löß vom Großen Mosen-
Berg bei Homberg/Efze als ebenfalls im Jungholozän umgelagert. Die Löß-Umlagerung kann 
nur durch Wald-Rodung des vorgeschichtlichen Menschen erklärt werden. Beide Vorkommen liegen 
unter eisenzeitlichen Höhensiedlungen. 

S u m m a r y . It is tried to draw attention to anthropogene sediments in Hesse, which are 
of pre-mediaeval age. According to fauna and 1 4 C-ana ly s i s redeposited loess on foot of a basalt 
hill at Rhünda belongs to the older part of Subatlanticum. A loess from the slope of Großer 
Mosen-Berg near Homberg/Efze contains a similar Late Holocene fauna. These rain wash deposits 
are only to be explained by forest clearance act ivi ty of prehistoric man. Both of the localities 
are situated below Iron Age hill settlements. 

Einleitung 

Unte r den anthropogenen Verände rungen der deutschen Mit te lgebirgs-Landschaften 
hat der Geologe und Geomorphologe bekannt l i ch auch mi t solchen zu tun, die v o m Men
schen unbeabsicht igt ausgelöst worden und dann nach na tür l i chen Vorb i ldern abge laufen 
sind. Es s ind hier die V o r g ä n g e gemeint, d ie MORTENSEN ( 1 9 5 5 ) „quas ina tür l ich" genannt 
hat und d ie FELS (1965 , 11) und RATHJENS (in MACHATSCHEK 1968, 1 7 4 — 1 7 5 ) a ls in
direkte an thropogene Verände rung der Erdoberfläche v o n den direkten unterschieden 
haben. V o r a l l em hande l t es sich um Hangeros ion und Bodenver lagerung , d ie durch 
menschliche Eingriffe in die natürl iche Vegeta t ionsdecke u n d durch intensive l a n d w i r t 
schaftliche Bodennu tzung hervorgerufen u n d in Gang geha l t en werden. Nicht immer ist 
es a l l e rd ings einfach, diese Erscheinungen in hüge l igem T e r r a i n a ls ku l tu rbed ing t zu er
weisen und abzut rennen von rein natür l ichen Ver l age rungs -B i ldungen wie Hanggekr i ech , 
Schuttströme, Wanderschut t -Decken, F l i eßerden (KRUMME 1935 , 52, ACKERMANN 1955, 
SCHNEIDER 1 9 5 6 ) . 

W e n n auch die anthropogenen Bodenzers törungs- u n d U m l a g e r u n g s - V o r g ä n g e sich 
vielfach recht e indr ingl ich v o r unseren A u g e n abspielen, so ve rmi t t e ln doch abe r erst die 
Massen der Abspü l -Sed imen te ein rechtes M a ß für diese V o r g ä n g e . Zahlreiche Beispiele 
kräft iger Bodenumlage rung nennt die L i t e r a tu r . M a n liest v o n unter Bodenauf t r ag ver 
schwundenen Grenzsteinen und te i lweise zugeschlämmten Kirchen und Müh lengebäuden 
(HAMM 1958 , 22 , CARLE 1949 , WAGNER 1 9 6 5 ) , von mit Schwemmlehm b z w . Schwemm
löß bedeckten merowingischen Gräbern, Limes-Res ten , S i ed lungen und Wegen des Mi t t e l 
al ters (BÄRTLING 1926, SCHMITT 1952, 2 0 — 2 1 nach SCHÖNHALS, DÜRR 1953 , 4 7 1 ) oder 
von b r aunem Fe in lehm-Auf t rag auf „ S c h w a r z e r d e " (MÜLLER 1952, 550 ) . V i e l e Kar ten 
der geologischen Landesaufnahmen scheiden Absch lämm-Massen aus, und jeder , der mit 
einem Blick für solche Dinge durch die Landschaft geht, v o r a l l em, wenn er a l s Geologe 
mit dem Bohrstock ka r t i e r t , w i r d eine R e i h e we i te re r Be isp ie le nennen können . W i e be
trächtlich die in früheren Jah rhunde r t en durch menschliche E i n w i r k u n g umge lage r t en Bo
den-Mengen sind, zeigen die ausgedehnten Decken des J ü n g e r e n Auelehms in unseren 
nordwest- und mitteldeutschen F lußauen , deren Bi ldung , w i e seit den Auf sä t zen von 
NATERMANN ( 1 9 4 1 , 2 9 1 — 2 9 2 ) und MENSCHING (1951a , b) w o h l a l lgemein a n e r k a n n t ist, 
erst durch die in tensive mit te la l ter l iche R o d u n g s t ä t i g k e i t u n d den Pflugbau in den Löß-
Gebieten ermögl icht w o r d e n ist. 
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D i e Masse der anthropogenen U m l a g e r u n g s - B i l d u n g e n fäl l t in das M i t t e l a l t e r und die 
Zei t danach. W i e steht es nun aber mi t solchen B i l d u n g e n aus f r ü h - und v o r g e 
s c h i c h t l i c h e n Per ioden in Hessen? Soba ld der vorze i t l i che Mensch a l s Bauer rodend 
in unsere Mi t t e lgeb i rg s -Wälde r d rang , sie durch V ieh t r i eb lichtete, sobald Höhens ied lun
gen u n d Befes t igungsanlagen auf B e r g k u p p e n ange leg t wurden , muß es zu Bodenbewe
gungen und dami t auch zu Löß-Abspü lung an den H ä n g e n gekommen sein. Es müssen 
sich umgelager te Lösse und Lehme a l s Decken ausgebrei te t , zumlr.destens s :ch unter H ä n 
gen u n d in M u l d e n gesammelt haben, und in den T ä l e r n müssen Aue lehme aufgeschlickt 
w o r d e n sein. 

Viel le icht w a r schon im A t l a n t i k u m (a l te r Fassung) de r Einfluß des Menschen auf die 
mit teldeutschen Beckenlandschaften g a r nicht ger ing. W i e zahlreich sind l i n i e n b a n d k e r a -
mische Siedlungen a l l e i n in Hessen. Die Rössener s iedel ten auf Höhen, in Norddeu tsch land 
w u r d e n Auelehme a l s atlantisch da t ie r t , und auch in Wes t -Europa sind R o d u n g s - H i n w e i s e 
im A t l a n t i k u m b e k a n n t (ROUX&LEROI-GOURHAN 1 9 6 5 ) . Seit der Ausbre i tung der Michels-
be rge r Kul tur in Hessen muß eine s t ä rke re L ö ß - U m l a g e r u n g an den Be rghängen erfolgt 
sein, gibt es hier doch mehrere Höhens ied lungen dieser K u l t u r (MÜLLER-KARPE 1951 , 26 , 
UENZE 1956, 7 4 — 7 6 , HAARBERG 1963 , 2 6 ) , Spuren der „Schnurke ramik" selbst im Knü l l -
B e r g l a n d (SCHARLAU 1941 , 92, 1953b , 108) und auf G r u n d von Po l l enauswer tung eine 
dünne neolithische Besiedlung mit W a l d w e i d e im Vogelsberg (STECKHAN 1961 , 5 3 1 ) . 
UENZES (1953) i n s t ruk t ive Kar ten ze igen , daß d ; e m i t t e l - und endneoli thischen Kul turen 
über die Beckenlandschaften Hessens hinausgreifen, w ä h r e n d die S ied lungen der B a n d 
k e r a m i k e r und Rössener diesen noch ziemlich verhaftet w a r e n . 

Für die Bronzeze i t sind eine dichte Besiedlung und s tarke Eingriffe — sei es durch 
Ackerbau oder V i e h w e i d e — selbst in den W ä l d e r n der Berggebiete w i e Vogelsberg und 
K n ü l l nachgewiesen (SCHARLAU 1 9 4 1 , 9 3 , 1953a, 16, 18, 28 , UENZE 1960, 1 2 5 — 1 2 6 , 1 3 1 , 
134, STECKHAN 1 9 6 1 , 5 3 8 ) , insbesondere gi l t das für die Hüge lg räber -Bronzeze i t , die das 
hessische Be rg l and mi t H ü g e l g r ä b e r - P l ä t z e n übersät (UENZE 1953, K a r t e 7 ) . Eine räumlich 
noch mehr ausgedehnte und nachhal t ige wirtschaftliche N u t z u n g der B e r g w ä l d e r (R hön ) 
w i r d für die H a l l s t a t t — L a Tene-Per ioden und frühgeschichtliche Zeit ve r t re ten (SCHAR
LAU 1953a , 2 0 — 2 1 ) ; zahlreich sind Höhens ied lungen dieses Zeitabschnittes. Gerade für 
d ie vorchristliche Eisenzei t sind H a n g a b s p ü l u n g e n g roßen Ausmaßes anzunehmen . 

Vormi t t e la l t e r l i che quasinatür l iche Sedimente s ind in Hessen noch k a u m untersucht 
w o r d e n . Das mag , w i e schon SCHARLAU (1953b ; 108) feststellte, an der s t a rken H i n w e n 
dung zur Erforschung der pe r ig laz ia len Formung l iegen und wei l man l a n g e Zeit jüngeren 
morphologischen Gestal tungsprozessen ke inen in tegr ie renden Wert b e i m a ß . In den Nach
b a r l ä n d e r n Hessens haben jedoch v o m vorgeschichtlichen Menschen b e w i r k t e Bodenab
t ragsb i ldungen mehrfach Beachtung e r fahren . SCHEFEER & MEYER (1958) konnten bei Göt
t ingen zeigen, d a ß in dorfnahen Bereichen l inearbandkeramisch besiedelter H ä n g e die im 
L a u f e der Bes ied lung eingetretene Erosion beachtFche Ausmaße annehmen konnte . Sie 
konn ten diesem Befund z w a r keine über den loka l en Bereich hinausgehende, großflächige 
L e h m - A k k u m u l a t i o n im Flußauen-Gebie t zuordnen, rechneten aber dami t , d a ß die Sen
k e n der seitlichen Leine-Zuflüsse in d : ese r Zeit eine erhebliche Hang lehm-Zufuhr erhal ten 
haben . Sie wiesen auf sicher vorgeschichtlich umge lager t e s L ö ß - M a t e r i a l u n d Schlufflehm-
Deckcn hin. 

I m Flußsys tem der Weser sind A u e l e h m e des Zeitbereiches A t l a n t i k u m bis Suba t l an t i -
k u m gemeldet w o r d e n (LÜTTIG 1 9 6 0 ) ; aus ihnen k e n n t m a n früheisenzeitl iche S ied lungs 
spuren (STRAUTZ 1959 , 1963, 287, NIETSCH 1959) . Bei Gött ingen rechnet m a n mit einem 
bronzezei t l ichen B e g i n n dieser A u e l e h m - A b l a g e r u n g (HEMPEL1956, 40 , SCHEFFER & MEYER 
1958 , MEYER in ROHDENBURG, MEYER, WILLERDING & JANKUHN 1962) . Eine gute Zusam-
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menstel lung über A l t e r und Ursachen der A u e l e h m - A k k u m u l a t i o n thüringischer Flüsse gab 
JÄGER ( 1 9 6 2 ) ; ein Äl te re r Aue l ehm konnte dor t in die Spä tb ronze - bis Früheisenzei t da 
tiert werden . HÄNDEL ( 1 9 6 7 , 166 , 187) stellt e inen al ten A u e l e h m Nordwes t -Sachsens so
ga r in den Bereich zwischen 5000 und 4000 v . Chr . , er denkt a l l e rd ings seine B i l d u n g 
im wesentlichen bedingt durch eustatischen Meeresspiegelanst ieg u n d feuchtes K l i m a . In 
B a y e r n w e i ß m a n v o m Auemerge l , der den A l m bedeckt, d aß er i m großen und ganzen 
mi t der H a l l s t a t t - und L a Tene-zei t l ichen R o d u n g im Zusammenhang steht (VIDAL U. a. 
1966, 192) . 

A l l diese Befunde, vor a l l e m die Verbre i tung der Äl teren A u e l e h m e im Wese r -Sys t em, 
lasren auch für Hessen auf eine nicht unwesent l iche vorgeschichtliche anthropogene A b -
spülung von L ö ß schließen. D a ß m a n in Hessen diese U m l a g e r u n g s v o r g ä n g e noch nicht 
e rkann t hat te , m a g an der mangelhaf ten Durchforschung der F lußsedimente l i egen und 
da ran , d aß die Ver l age rungs -Sed imen te der H a n g f ü ß e aus z ieml ich unve rände r t em Löß 
bestehen und leicht mi t p le i s tozänem p r imären L ö ß zu verwechseln sind. Ein e indruck
vol les Beispiel für die Ähnl ichkei t solcher sekundäre r Lösse mit p r i m ä r e n bietet R h ü n d a in 
Niederhessen. 

Der umgelagerte Löß von Rhünda 

A u l s c h l u ß u n d F a u n a . Ein am H a n g eines Basa l t -Be rges oberhalb von 
R h ü n d a (Topograph . Kar t e 1 : 25 000 , Bl . Gudensberg 4822) umge l age r t e r Löß offenbart 
sein jungholozänes A l t e r durch tierische und pflanzl iche Reste sowie eine 1 4 C - D a t i e r u n g . 
Ein W a l d r a n d w e g a m alten R h ü n d a e r Basal ts te inbruch schließt ihn prächtig auf, und 
m a n sieht hier deutl ich, vne er ter rassenar t ig d e m südwestlichen S p o r n des R h ü n d e r Ber 
ges ange lager t ist. W e h l k a u m w ü r d e ein Geologe bei gewöhnlichen Begehungen u n d K a r 
t ierungen diesen L ö ß als ho lozän v e r l a g e r t e rkennen , w ä r e nicht e ine e inwandfre ie ho lo -
zäne Fauna u n d F lo ra vorhanden . Die Auf sch lußwände (2 bis 4 m ) brechen in senkrechten 
Flächen; nicht selten sind Lößk inde l und k a l k i g e Wurze l röhrchen ( „Rh izoso l en i en" ) . N a 
get ier- und Anuren-Knöchelchen l iegen in der gleichen Weise im Sed imen t , w ie es bei zer
fal lenen und verschwemmten Eulen-Gewöl len im pleis tozänen L ö ß der Fal l ist. Den 
oberen Abschluß bi lde t ein brauner Boden mi t einer nicht ge r ingen En tka lkungs -Zone . 
Schließlich l ieß auch der auf fa l lende Terrassen-Anschni t t , dem der W a l d r a n d w e g folgt 
und der vor A n l a g e des Dorfes R h ü n d a von einer ehemals w e i t e r nach E ausgrei fenden 
Schlinge des R h ü n d e r Baches geschaffen worden sein muß , keinen G e d a n k e n an ho lozänes 
Al t e r aufkommen. 

Auch der Verfasser hat , a ls er vor J a h r e n den Aufschluß u n d die benachbarten L ö ß -
Anschnitte kennen lernte , nicht d a r a n gezwei fe l t , einen würmze i t l i chen pr imären L ö ß vor 
sich zu haben. Selbst a ls d : c ersten Faunen-Res te geborgen waren , d ie im echten Löß nicht 
vo rzukommen pflegen, g laubte er — bes tärk t durch die von BLANKENHORN v o m nahen 
Großen Mosen-Berg (siehe S. 11) mi tgete i l te ähnl iche „ L ö ß " - F a u n a — immer noch an 
pleistozänes A l t e r und an H i n w e i s e für k le ine W a l d - I n s e l n in de r Löß-Landschaft . So 
w u r d e sogar g e w a g t , einige Wald-Schnecken dieses Hangsed imen t s a l s pleis tozäne L ö ß -
Schnecken zu z i t i e ren (HUCKRIEDE & JACOBSHAGEN 1958, 121 , Zei le 15 bis 18) . Z w a r 
s tand sofort nach der Sa lz säu re -Probe fest, d aß die Knöchelchen nicht „fossil" sein k o n n 
ten, aber es l ä ß t sich auch bei den e inwandf re i würmzei t l i chen Kle infauna-Knochen von 
Altmorschen, Wi ldungen-Biedens teg , Treis a. d. L u m d a und Wi ldweiberhäuschen bei L a n 
genaubach gut erhal tenes Ossein nachweisen. Übr igens ist auch beim berühmt-berücht ig ten 
Kalktuff-(Dauch-)Menschenschädel von R h ü n d a ( „ F r a u von R h ü n d a " ) — im Gegensa tz 
zur Meldung E. JACOBSHAGENS (1957a , 6 9 ) — das Ossein noch e rha l t en ! 

Mit der Fundstelle des Menschenschädels von Rhünda ist die hier behandelte örtlichkeit nicht 
identisch; die Lokalitäten liegen 1 km voneinander entfernt. Auch die Schichtfolge am Basalt-
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Hang hat nichts mit der des Menschen-Fundplatzes (HUCKRIEDE & V . JACOBSHAGEN 1958) gemein. 
Hingewiesen sei an dieser Stelle auch noch einmal auf die erstaunlich unterschiedliche Bewertung, 
die der Fund — selbst bei gleichen Autoren — erfahren hat: als Neandertaler (E. JACOBSHAGEN 
1957a, b), als Paral lele zum Pfedmost-Menschen (UENZE 1960b), als fossiler Homo der Pfedmost/ 
Brünn-Gruppe = Altschicht des Sapiens-Typus (HEBERER & KURTH 1962a, KURTH 1962a), als 
doch nicht zur „Altschicht" gehörend (HEBERER & KURTH 1962b, KURTH 1962b), und schließlich 
ist er sogar als morphologisch uninteressanter Homo sapiens (HEBERER & KURTH 1963) bezeichnet 
worden. Eine l 4 C-Datierung von Kalksinter aus der Fundschicht ergab ein Alter von ca. 9000 
Jahren ( V . JACOBSHAGEN, MÜNNICH & VOGEL 1962). 

A u ß e r den tierischen und pflanzl ichen Resten weisen aber auch noch andere Eigen
schaften des umge lage r t en Lösses v o n R h ü n d a auf e in jüngeres A l t e r h in . Das Sediment ist 
lockerer und p u l v e r i g e r als der p r i m ä r e Löß des Gebietes , und der Boden ist nur als B r a u n 
erde , nicht als P a r a b r a u n e r d e , anzusprechen. 

Das P le i s tozän im Liegenden ist am West -Ende des W a l d w e g e s angeschnitten. De r 
umgelager te L ö ß l iegt hier — ohne da ß eine Bodenbi ldung eingeschal tet ist, d. h. mi t 
D i sko rdanz — auf lößha l t ige r Basa l t -F l i eße rde mi t z u m Teil g roßen Basal ts tücken. Diese 
Basal t f l ießerde e rgab in der M i t t e des Anschnittes ( H u 1186, e t w a 1,0 bis 1,5 m über W a l d 
w e g - N i v e a u , = 1,35 bis 1,85 m un te r Oberfläche) eine würmeisze i t l iche F a u n a : 

Vallonia costata O. F. MÜLLER 
Succinea oblonga DRAPARNAUD, Bruchstück h 
Limax sp. 
Pupilla muscorum densegyrata LOZEK Bruchstücke h 
Semiiimax sp. h 
Regenwurm-Calcitkörner h 
Microtus gregalis (PALLAS) 

Im wei te ren V e r l a u f des W a l r a n d w e g e s ist dann nur noch der h o l o z ä n umgelager te Löß 
angeschnitten. K u r z vor dem Einbiegen dieses Weges in Richtung Steinbruch w u r d e fol
gendes Profil beobachtet : 

1. (oben) 0,0 bis 1,3 m Braunerde aus umgelagertem Löß, in situ entstanden, kalkfrei 
2. bis 1,4 m umgelagerter Löß, kalkhalt ig, ohne Fauna 
3. bis 1,8 m ( = 2,1 bis 2,5 m über dem Waldrandweg) umgelagerter Löß, kalkhaltig, mit 

zahlreichen tierischen Resten, kleinen Löß-Kindeln und kalkigen Wurzelröhrchen 
4. bis 2,1 m umgelagerter Löß, kalkhaltig, mit Löß-Kindeln, kalkigen Wurzelröhrchen und 

zahlreichen tierischen Resten 
5. bis 2,4 m vermutlich umgelagerter Löß mit horizontalen Roststreifen, Löß-Kindeln und 

kalkigen Wurzelröhrchen. Hierin fanden sich ein Anuren-Parabasale und ein Kleinnager-
Humerus (Hu 1050) 

6. bis 2,7 m vermutlich umgelagerter kalkhaltiger Löß mit horizontalen Roststreifen, Löß-
Kindeln und Bruchstücken von Succinea sp. Kalkige Wurzel-Reste unterscheiden sich nicht 
von solchen, die im pleistozänen Löß vorkommen (Hu 1051). 

In der Schicht 3 ( H u 1048) w u r d e n geborgen: 
Holzkohle-Flitterchen 
Acicula (Platyla) polita (HARTMANN) 
Carychium minimum O. F. MÜLLER h 
Cochlicopa lubrica (O. F. MÜLLER) 
Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD) 
Vallonia costata O. F. MÜLLER 
Vallonia excentrica (STERKI) 
Ena montana (DRAPARNAUD) 
Succinea oblonga DRAPARNAUD 
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD) 
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER) 
Aegopinella sp. 
Vitrea contracta (WESTERLUND) 
Milax sp. 
Limax sp. 
Cecilioides acicula (O. F. MÜLLER) h 

Cochlodina laminata (MONTAGU) 
Clausula parvula FERUSSAC 
Clausula bidentata (STRÖM) 
Clausiliiden-Reste indet. 
cf. Bradybaena fruticum (O. F. MÜLLER) 
Perforatella (Monachoides) incarnata 

( O . F . MÜLLER) 
Trichia sp. juv. 
Helicigona (Helicigona) lapicida (LINNAEUS) 
Helicodonta obvoluta ( O . F . MÜLLER) juv. 
Cepaea bortensis ( O . F . MÜLLER) 
Lumbricus sp. Calcit-Körnchen aus den Kalk

drüsen des Regenwurmes (siehe FORCART 
1966: 396), in meinen früheren Aufsätzen 
im Vertrauen auf WENZ als Arion sp. ge
deutet 
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Käfer-Rest in Kalk-Erhaltung 
Fisch-Schuppen 
Anuren-Reste h 
Sorex sp. 

Schicht 4 ( H u 9 7 9 bis 982 , H u 1 0 4 9 ) e rgab : 
Holzkohle-Flitterchen 
Sambucus nigra LINNAEUS (Samen) 
Sambucus racemosa LINNAEUS (Samen) 
Acicula (Platyla) polita (HARTMANN) 
Carychium minimum (O. F. MÜLLER) h 
Cocblicopa lubrica (O. F. MÜLLER) 
Azeca menkeana (C. PFEIFEER) 
Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD) 
Vallonia costata (O. F. MÜLLER) 
Vallonia excentrica (STERKI) 
Acanthinula aculeata (O. F. MÜLLER) 
Ena montana (DRAPARNAUD) 
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD) 
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER) h 
Nesovitrea petronella (PFEIFFER) 
Oxychilus cellarius (O. F. MÜLLER) 
Vitrea contracta (WESTERLUND) 
Cecilioides acicula (O. F. MÜLLER) 
Cochlodina laminata (MONTAGU) 
Clausilia bidentata (STRÖM) 
Iphigena plicatula (DRAPARNAUD) 
Clausiliiden-Reste juv. 
Bradybaena fruticum (O. F. MÜLLER) 

Einige Schri t te w e i t e r nach S W führte früher ein j e t z t zugeschütteter Tunnel durch den 
umgelager ten Löß , der bis 3 m un te r Oberfläche tierische und pf lanzl iche Reste en thä l t . 
H i e r wurden im J a h r e 1957 ge sammel t : 

Apodemus cf. sylvaticus LINNAEUS 
Microtus agrestis LINNAEUS oder M. arvalis 

PALLAS 

Perforatella (Monachoides) incarnata 
(O. F. MÜLLER) 

Trichia sp. 
Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER) 
Cepaea sp. indet. 
Z.»m&ric«s-Calcitkörnchen 
Oribatiden-Reste 
Carabiden-Rest in Kalk-Erhaltung 
Fisch-Knochen 
Rana temporaria LINNAEUS h 
Rana esculenta LINNAEUS 
Rana sp. indet. h 
Bufo bufo LINNAEUS 
Sorex araneus LINNAEUS 
Sorex minutus LINNAEUS 
Apodemus sp. 
Arvicola terrestris LINNAEUS 
Microtus arvalis PALLAS 
Microtus arvalis PALLAS oder M.agrestis 

LINNAEUS 
Clethrionomys glareolus SCHREBER 
Kleinnager-Reste h 
Rest eines mittelgroßen Säugetiers indet. 

Rubus sp. Brombeeren-Samen hh 
Discus rotundatus ( O . F . MÜLLER) 
Limax cf. tenellus O. F . MÜLLER 
Nesovitrea sp. juv. 
Laciniaria sp. indet. 
Clausiliiden-Rest indet. 
Trichia sp. (Bruchstück) 
Helicodonta obvoluta ( O . F . MÜLLER) 
Cepaea hortensis ( O . F . MÜLLER) 
Cepaea sp. indet. 
Lumbricus sp. Calcit-Körnchen 
Triturus sp. 
Salamandra salamandra LINNAEUS 
Anuren-Reste hh 

Rana temporaria LINNAEUS 
Rana esculenta LINNAEUS 
Bufo bufo LINNAEUS 
Anguis fragilis LINNAEUS 
Sorex araneus LINNAEUS 
Talpa cf. europaea LINNAEUS 
Glis glis LINNAEUS Ml 
Apodemus cf. sylvaticus LINNAEUS h 

— cf. flavicollis MELCHIOR h 
Arvicola terrestris LINNAEUS 
Microtus agrestis LINNAEUS 

— agrestis LINNAEUS oder M.arvalis 
PALLAS h 

Clethrionomys glareolus SCHREBER h 

30 m nach S W im gleichen Weganschni t t ( H u 1 1 6 3 ) fand sich w i e d e r u m eine reiche 
F a u n a von Anuren , N a g e r n und Schnecken, mit A r t e n , die oben aufgeführ t sind. W i e d e r 
s ind ver t re ten: 

Sambucus racemosa LINNAEUS 
Acicula (Platyla) polita (HARTMANNI h 
Carychium minimum O . F . MÜLLER 

Clausilia parvula FERUSSAC 
Hinzu kommen: Ena obscura ( O . F. MÜLLER) 

Lacerta sp. 

A l l e diese eben aufgeführten Faunen können unmögl ich zur Zeit der pleis tozänen L ö ß -
A n w e h u n g gelebt haben. Z w a r w i r d das eine oder ande re Tier gelegent l ich in w ü r m z e i t 
lichen mit te leuropäischen Faunen genannt , vor a l l em in den BRUNNERSchen Arbeiten, selbst 
anspruchsvol le A r t e n w i e Glis glis (HELLER 1960, 8) oder Discus rotundatus (ANT 1963a , 
7 8 — 7 9 , 1963b, 8 1 , 1965 , 3 2 8 ) ; in ihrer Gesamtheit s ind es aber typische L a u b w a l d - F a u -
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nen, echte Warmzei t -Vergese l l schaf tungen. D a s zeigen insbesondere die t empera tu r 
anspruchsvol len Wald-Schnecken Ena montana, Cochlodina laminata und Helicodonta 
obvoluta, ferner Glis glis, der Siebenschläfer , der am liebsten im Eichen- und Buchenwa ld 
u n d nur ausnahmsweise im N a d e l w a l d lebt ( M O H R 1954, 2 7 ) . Auch Clethrionomys glareo
lus, die W a l d w ü h l m a u s = R ö t e l m a u s , meidet zumeist den N a d e l w a l d ; sie lebt auf nicht 
zu trockenem Boden, übera l l v o m offenen G e l ä n d e bis zum W a l d i n n e r n (MOHR 1954 , 42 ) . 

Für mi ldes K l i m a und m ä ß i g feuchte W ä l d e r (DEHM 1967) spricht die westf 'che, a t l an 
tische A r t Azeca menkeana, die in Mi t t e l eu ropa a ls I n t e rg l az i a l - b z w . H o l o z ä n - L e i t a r t 
g i l t und die nun bei R h ü n d a w i e in den meisten Tei len Hessens ausgestorben ist, ferner der 
Feuer sa lamander . 

Ausgesprochene Bewohner trockener G r a s - H ä n g e , S teppen-Formen, die sich m i t der 
landwirtschaft l ichen Ku l tu r verbre i te t haben, fehlen bei den Schnecken-Resten. Bei den 
N a g e r n könnte man die Fe ld- u n d E r d w ü h l m ä u s e mit Ackerku l tu r in Verb indung br ingen. 
Es hande l t sich jedoch um Beute , d ie von w e i t herbe get ragen sein kann . Die Gat tung 
Microtus erreicht aber nicht oder ge rade eben d ie Zahl der R ö t e l m a u s - b z w . der Apodcmus-
Reste . Untersuchungen an heut igen Eu' .cngewöllen von W a l d r ä n d e r n bei R h ü n d a ergaben 
ein gänzl ich anderes K l e i n n a g e r - S p e k t r u m , das sicherlich von den nahen Ackerflächen 
best-mmt ist: en tweder nur Erd- und F e l d w ü h l m ä u s e oder ein s ta rkes Ü b e r w i e g e n dieser 
über Apodemus + Mus. 

A l t e r s - A u s s a g e d e r t i e r i s c h e n R e s t e . Nach der Fauna scheidet mit 
Sxhe rhe i t A l tho lozän mit Einschluß eines Te i les des A t l a n t i k u m s ( im alten S i n n e ) aus. 
Schnecken vom boreoalpinen Verb re i t ungs typ (ANT 1965) , w i e m a n sie auch aus Hessen 
kennt (HUCKRIEDE 1965 : Vertigo genesii geyeri, Discus ruderatus, Clausilia cruciata), feh
len gänzl ich. Ob die Fauna das ganze A t l a n t i k u m ausschließt, ist nicht sicher. Der im 
R h ü n d a e r Hangsed iment fehlende Discus ruderatus ist in Böhmen noch im A t l a n t i k u m 
häufig, j a er gi l t als Lei ta r t für das mit te leuropäische A t l a n t i k u m (LOZEK 1958, 3 5 , 1964, 
135, 1967, 103 , LOZEK & TYRÄCEK 1962, 1 8 5 ) . Helicodonta obvoluta und die im Neol i th i 
k u m des Amöneburger Beckens v o r k o m m e n d e Azeca menkeana sollen nach A N T ( 1 9 6 7 ) , 
10) erst im A t l a n t i k u m nach Wes t fa len e ingewande r t sein. Es spricht also vie les für ein 
Al t e r , das jünger als A t l a n t i k u m ist. 

Die Häuf igke i t feucht igkei t sver langender Ar ten — Carychium ist sehr zahl re ich , w i r d 
jedoch heute lebend nicht mehr am H a n g gefunden — läß t an e t w a s feuchtere Zeiten als 
heu tzu tage denken. Ein V o r k o m m e n der heute bei R h ü n d a ausgestorbenen Azeca 
menkeana im Mi t t e l a l t e r ist unwahrsche in l ich ; auße rdem verbie te t w o h l auch der gu t aus
gepräg te Boden auf dem H a n g s e d ' m e n t einen V e r w e i s ins M i t t e l a l t e r . Die Befunde lassen 
somit insgesamt eine Da t i e rung in den ä l t e ren Tei l des S u b a t l a n t i k u m s (Vorchrist l iche 
Eisenzei t ) mi t seinem niederschlagsreicheren K l i m a - C h a r a k t e r a l s die wahrscheinlichste 
ansprechen. 

1 4 C - D a t i e r u n g . Aus dem Schlämmrücks tand einiger Säcke umgelager ten Losses 
w u r d e n mit der Pinzet te die Holzkohle -Bröckchen und Fl i t ter ausgelesen. U m eine ge
nügende M e n g e zu erhal ten , muß te a l l e rd ings das Ma te r i a l aus a l l en N i v e a u s des um
gelager ten Losses ( H u 1048, H u 1049) zusammenge tan we rden . Diese Da t i e rung w u r d e 
im 1 4 C - L a b o r a t o r i u m des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung ausgeführt . 
Dr . GEYH tei l te mi t : 

H v 3210 : 1 4 C - M o d e l l a l t e r ( J a h r e v o r 1 9 5 0 ) : 2070 ± 450 J a h r e 

Auf Grund des geringen Kohlenstoff-Gehal tes der eingesandten Probe w a r nur eine recht 
ungenaue Al tersbes t immung möglich. Dendrochronologisch ko r r ig i e r t , entspricht das 1 4 C -
Alte i und sein Fehler einem Ze i t in te rva l l zwischen 800 v. Chr . bis 300 n. C h r . D a s 1 4 C -
Ergebnis werwe i s t also auch auf den ä l teren Te i l des Suba t l an t i kums . 
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Der u m g e l a g e r t e Löß v o m Großen M o s e n - B e r g bei Homberg/Efze . 

Ein wei teres Vorkommen umge lage r t en Lösses mi t holozäner W a l d f a u n a l äß t sich aus 
den Auf sammlungen BLANKENHORNS vom S W - F u ß des Großen Mosen-Bergs (Bl. Homberg 
4 9 2 2 ; 6 k m südlich von R h ü n d a ) erschließen, in e inem Gebiet, dessen häufige L ö ß - U m -
lagerung schon SCHÖNHALS ( 1 9 4 5 , 111) hervorgehoben hat. BLANKENHORN (1920 , 92) 
ha t von hier aus „Löß" , „gelblichen s a n d i g - k a l k i g e n Lehm mit senkrechter S t ruk tu r , aus
gezeichnet durch e in ige sogenannte Lößpuppen" eine Fauna genann t : „Helix hispida, 
obvoluta, hortensis, pulchella etc., Succinea oblonga, Pupa muscorum und zahlreiche Knö
chelchen von Nage t i e r en und k l e inen wiese la r t igen Raubt ie ren , da run te r auch Schädeln, 
Kiefern und Zähnen , die noch e iner Spez ia luntersuchung ha r ren" . 

Der bezeichnete Tei l des Aufschlusses ist heute le ider gänzl ich verwachsen. An einer 
anderen W a n d des gleichen Aufschlusses liegt auf Basal t -Tuffen eine 1 m mächtige Decke 
von fossilfreiem hellen Lößlehm mi t Basal t -Stücker : . In welchem Verhä l tn is sie zu 
BLANKENHORNS „ L ö ß " steht, l ieß sich nicht e rmi t te ln . 

BLANKENHORNS Aufsammlungen oder Tei le derselben vom Oktober 1912 sind ins 
Geol . -pa läonto l . Inst i tut M a r b u r g ge langt . Die Schneckengehäuse sind mit einem gelb
bräunlichen k a l k h a l t i g e n Löß erfül l t . Bestimmt w u r d e n : 

Pupilla sp. indet. gebleicht, aus eiszeitlichem Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER) 
Löß stammend Bufo bufo LINNAEUS 

Ena montana (DRAPARNAUD) Rana esculenta LINNAEUS 
Succinea oblonga DRAPARNAUD gebleicht, eis- Rana temporaria LINNAEUS 

zeitlich Vogel-Halswirbel 
Discus rotundatus (O. F. MÜLLER) Talpa europaea LINNAEUS 
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (O. F. MÜLLER) Lepus sp. indet. 
Cochlodina laminata (MONTAGU) Glis glis LINNAEUS 
Bradybaena fruticum (O. F. MÜLLER) h Clethrionomys glareolus SCHREBER 
Helicodonta obvoluta (O. F. MÜLLER) h Lutra lutra LINNAEUS, Kralle 
Isognomostoma isognomostoma (SCHRÖTER) 

Abgesehen v o n den beiden umge lage r t en typischen Lößschnecken, hat man wiede rum 
eine warmzei t l i che , d. h. holozäne F a u n a ohne a l t ho lozäne Le i ta r ten vor sich. Sie ähnel t 
der von R h ü n d a . U n t e r den Gas t ropoden k o m m t h inzu Isognomostoma isognomostoma. 
In Hessen ist sie j e tz t sehr selten, findet sich lebend, aber vere inzel t , durch das ganze nord
westdeutsche b e w a l d e t e Berg land ( A N T 1963a, 3 2 ) . A m S W - H a n g des Gr. Mosen-Bergs 
lebt sie gewiß nicht mehr, w ie auch die anderen echten Laubwald-Schnecken an dem heute 
trockenen grasig-buschigen H a n g vergebl ich gesucht werden und sicherlich auch im Hoch-
und Endmi t te la l t e r hier nicht mehr gedeihen konn ten . 

Menschl iche Tätigkeit h a t die ho lozäne L ö ß v e r l a g e r u n g ausgelöst 

Die Hangfuß -Sed imen te von R h ü n d a sind durch Abspülung des oberhalb am H a n g 
in stel lenweise bis 5 m Mächt igke i t anstehenden würmzei t l i chen reinen äolischen Losses, 
a lso leicht abschlämmbaren und leicht abfr ierenden (SCHMID 1955, 1 1 — 1 3 ) Mate r i a l s , ent
s tanden. Da Ver t rebra ten-Res te , d ie nu r aus zer fa l lenen Eulen-Gewöl len stammen können, 
dem Abspü l -Sed imen t in nicht ge r inge r Zahl be igemengt sind, m u ß der Vorgang sich über 
einen re la t iv l a n g e n Zei t raum erstreckt haben. D a s Umlage rungs -Sed imen t ist also nicht 
das W e r k nur e in iger weniger heftiger Regengüsse. 

W i e läß t sich nun die Fauna eines feuchten bis m ä ß i g feuchten L a u b w a l d e s vere inbaren 
mi t einer solchen auf fä l l igen U m l a g e r u n g ? Ist unser W a l d nicht erosionsfeindlich, h ä l t er 
nicht mit W u r z e l n , der Kraut- und Strauch-Schicht , Streudecke und Moosteppichen den 
Boden fest? N a t ü r l i c h verhinder t e ine Waldbedeckung im hügel igen Ter ra in nicht jede 
Abspü lung (THEINERT 1933, 6 5 — 6 6 ) , aber w a s h i e r bei R h ü n d a geschehen ist, ist unter 
dichter Waldbedeckung kaum d e n k b a r . E rk l ä rba r w i r d die junge Löß-Ver l age rung erst 
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dann , wenn m a n Lichtung oder ga r R o d u n g des W a l d e s annimmt. A u f Rodungs-Lich tun
gen im W a l d weis t nun auch w i r k l i c h die Häuf igke i t der Samen von H o l u n d e r und B r o m 
beere und der Apodemus-Reste. Der Schwarze H o l u n d e r ist ein Ni t r a t -Zehre r und K u l t u r -
Folger . Auch die Holzkohle-Bröckchen weisen auf die Tä t igke i t des Menschen, mögl icher
weise auf R o d u n g mit Feuer. A l l e r d i n g s können sie auch von S ied lungen herabgespül t w o r 
den sein, die auf der Be rgkuppe l agen . 

In der Ta t fanden sich bei der Begehung des v o m Rhünder Berg nach W S W ziehenden 
Basa l t sporns auf der Hochfläche, a lso oberhalb der Löß-Aufschlüsse, Spuren menschlicher 
Bes ied lung: aus woh l neolithischer Zeit Kieselschief er-Abschläge und Scherben, die auch 
von H e r r n Landesarchäologen Dr. GENSEN als eisenzeit l ich angesehen werden , ein W e t z 
stein-Rest und zerschlagene Quarz -Kiese l , w i e sie zu r Mage rung der K e r a m i k gebraucht 
w o r d e n sind. Auf dem Gipfel des R h ü n d e r Berges selbst sind seit l a n g e m vorgeschichtliche 
W ä l l e bekann t (LANGE 1 9 1 3 , EISENTRAUT in BLANKENHORN 1 9 1 7 , V I , MÜLLER-KARPE 
1 9 5 1 , 5 8 , HAARBERG 1 9 6 3 ) . Eine jungneoli thische Besiedlung des Gipfels ist durch M i -
chelsberger Funde erwiesen. Der eigentliche Ausbau der W a l l - A n l a g e n dürfte nach den 
Funden in die vorchristl iche Eisenzei t ( 8 0 0 v. C h r . bis Chr . Gebur t ) , also in H a l l s t a t t -
und L a Tene-Zeit fa l len (freundliche Mi t t e i lung der Herren B e r g m a n n und H a a r b e r g ) . 
M a n g e l s Grabung und Überprüfung denkt Dr. B e r g m a n n vor läuf ig an die Mi t te dieser 
Epoche. Dr. Gensen zeigte dem Verfasser Zeichnungen von L a Tene-Scherben, die auf dem 
R h ü n d e r Berg gefunden worden sind. 

Ein Zusammenhang unseres Löß-Umlagerungssed imen t s mit diesen Höhens ied lungen 
l iegt auf der H a n d . Die 1 4 C - D a t i e r u n g steht mi t der eisenzeitlichen Besiedlung im Ein
k l a n g . 

A m Großen Mosen-Berg, bei Homberg /Efze , dem anderen Fundor t umge lage r t e r 
Lösse, sind keine W a l l - A n l a g e n bekannt , und nach dem Fund-Arch iv des Amtes für Bo
dena l te r tümer in M a r b u r g und Mi t t e i lungen der He r r en B e r g m a n n und H a a r b e r g w a r 
hier auch noch nichts Vorgeschichtliches gefunden worden . Z w a r bl ieb das Absuchen des 
begrasten H a n g e s ohne Erfolg, doch brachten auf der Höhe be im Segelf l iegerhaus nur 
z w e i , drei Spatenstiche sogleich z w e i vermutl ich eisenzeitliche Scherben und einen Kiese l 
schiefer-Abspliß zum Vorschein. W i e d e r u m H i n w e i s e für eine Höhens ied lung oberha lb 
einer L o k a l i t ä t mi t umge lager t em L ö ß ! 

W e i t e r e V o r k o m m e n vorgeschichtl ich v e r l a g e r t e n Boden- u n d L ö ß - M a t e r i a l s 

in Hessen? 

SCHWALM ( 1 9 1 9 , 1 7 4 ) e r w ä h n t im Lößlehm v o n Ascherode (Bl . Ziegenhain 5 0 2 1 ) ein 
bi tuminöses B a n d , das Eicheln und Bucheckern aufweis t . In der S a m m l u n g des vers torbe
nen Prof. E. JACOBSHAGEN l iegt eine Cepaea nemoralis aus L ö ß l e h m der Ziegelei Anraff 
(Bl . B a d W i l d u n g e n 4 8 2 0 ) , und bei der Begehung der Grube führte der obere Te i l des 
Jünge ren Lösses unter dem ho lozänen Boden Helix pomatia LINNAEUS. Auch d ie von 
UENZE ( 1 9 5 6 , 5 6 — 5 8 ) besprochenen sterilen Deckschichten auf den niederhessischen b a n d 
keramischen S ied lungen können w o h l hier genannt werden . W e i t e r im S W Hessens ist die 
Nennung von Garrulus glandarius LINNAEUS 

Tropidonotus tesselatus LAUR = Natrix tessalata LAUR. 
Anguis fragilis LINNAEUS 
Salamandra maculata LAUR. = Salamandra salamandra LINNAEUS 
Bufo calamita LAUR. 
Hyla arborea LINNAEUS 

in der L ö ß - F a u n a von H a h n s t ä t t e n (Bl. Ket tenbach 5 7 1 4 ) durch SANDBERGER ( 1 8 8 3 , 

1 8 8 4 ) recht verdächt ig auf nacheiszeitl iches Al te r . 
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Vermut l ich ist vorgeschichtliche ho l oz ä ne L ö ß - U m l a g e r u n g im hessischen Berg land 
nicht selten. Sicherlich w e r d e n sich bei näherem Hinsehen noch zahl re iche Beispiele der
selben ausmachen lassen, vor a l lem an den Akkumula t ions-Bere ichen der Be rghänge . 

Zu den oben beschriebenen V o r k o m m e n vorgeschichtlich umge lage r t e r Lösse an den 
H ä n g e n muß es in den hessischen T ä l e r n auch die Auen-Faz i e s geben, d. h. w i e in Nieder 
sachsen, den Äl teren A u e l e h m . M a n k e n n t aber bis lang solche B i ldungen in Hessen nicht. 
LANG ( 1 9 5 4 , 5 8 — 6 2 ) beschrieb a l te „ A u e l e h m e " aus dem L a h n - T a l un t e rha lb Marburg . 
Sie w e r d e n jedoch v o n Laacher Bims überdeckt und sind somit als würmze i t l i che oder spät
g l a z i a l e natürliche F l u ß t a l - S e d i m e n t e anzusehen. MÄCKEL ( 1 9 6 9 ) ha t bei Gießen keine 
echten vormi t te la l te r l i chen Auelehme nachweisen können . Wei te Strecken der hessischen 
F l u ß a u e n sind aber noch nicht genügend untersucht w o r d e n . 
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