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Abtragungs- und Bodenbildungsphasen im Rißlöß 

V o n E R H A R D B I B U S , F r a n k f u r t / M a i n 

Mit 6 Abbildungen 

K u r z f a s s u n g . In vorliegender Untersuchung wurde der Rißlöß zwischen der 1. und 
2. fossilen Parabraunerde anhand schwächerer Bodenbildungen und eingeschalteter Abtragungs
phasen zu gliedern versucht. 

Im jüngeren Riß herrschte starke Lößsedimentation vor, wobei es in mindestens 6 kaltfeuchten 
Abschnitten zur Ausbildung schwacher periglazialer Naßböden kam. Die Naßbodenserie wurde 
als Bruchköbeler Böden (B) bezeichnet. Im jüngsten Rißlöß ist wenige dm unter dem Eemboden 
als tephrochronologischer Leithorizont der Krifteler Tuff (vgl. S E M M E L 1968) eingeschaltet. 

Den mittleren Profilbereich im Rißlöß zeichnen feuchtere Klimaabschnitte mit starken Ver-
schwemmungsphasen aus, die in den meisten Profilen zu erheblichen Diskordanzen geführt haben. 
An der Basis der wenigen kompletten Rißlöß-Profile treten vorwiegend in Hessen über der zu
meist gekappten 2. fossilen Parabraunerde maximal zwei Schwarzerden auf, die von S E M M E L (1968) 
als Weilbacher Humuszonen bezeichnet werden. Unmittelbar über diesen Schwarzerden folgt die 
Ostheimer Zone, eine Fließerde aus aufgearbeitetem Solumaterial der liegenden Böden. 

Insgesamt zeigt die aus den Rißböden rekonstruierte Klimaabfolge — neben geringfügigen 
Abweichungen — überraschende Parallelen zur paläopedologisch-klimatischen Gliederung der 
Würmkaltzeit. 

S u m m a r y . In the following article an attempt is made to establish a stratigraphie division 
of the Riss-loess, which is situated between the first and second fossil "Parabraunerde" (leached 
brown soil). The Riss-loess can be stratified by poorly developed soils, and by intercalated 
erosional phases. 

During the younger Riss strong sedimentation of loess prevailed. At the same time, at least six 
cold and more humid phases led to the formation of a corresponding number of poorly developed 
"Naßböden" (tundra gley soils). This series of tundra gley soils was called "Bruchköbeler Böden" 
(B) . Situated a few decimetres below the Eemian soil, the intercalated "Krifteler Tuff" (cf. SEMMEL 
1968) appears as an important tephrochronologic stratum. 

At the base of the few complete Riss-loess-profiles, situated above the usually partly eroded 
second fossil leached brown soil, at a maximum two chernozems appear, which were named "Weil
bacher Humuszonen" by S E M M E L (1968). This is the case, above all, in south and middle Hessian 
profiles. Immediately above these chernozems follows the "Ostheimer Zone", consisting of soli-
fluidally reworked material of the underlying soils. 

In general, and apart from minor differences, the climatic sequence of the Riss glacial, which 
was reconstructed by palaepedologic criteria, shows surprising parallels with the palaeopedologic 
and climatic division of the Wuerm glacial. 

1 . Einleitung 

Durch jüngere bodenkundl iche Untersuchungen konn te für die W ü r m - K a l t z e i t eine 
deta i l l ier te Gl iederung und ein differenzierter K l i m a a b l a u f erarbei te t werden ( F I N K 1 9 5 6 ; 
B R U N N A C K E R 1 9 5 7 , 1 9 5 9 ; S C H Ö N H A L S et a l . 1 9 6 4 ; R O H D E N B U R G & M E Y E R 1 9 6 6 ; S E M M E L 

1 9 6 8 u. a . ) . Für äl tere Lösse sind jedoch, wenn man von Pa rab raune rde -Res t en absieht, 
nur sehr wenige sichere Gl iederungshor izon te bekann t geworden. Dies mag an der geringen 
Z a h l t ieferer Aufschlüsse sowie an der G e f a h r von Feh lkor re l a t ionen bei größeren Dis 
ko rdanzen liegen. Auch eine e införmigere Ausbildung ä l te re r Lösse wä re als Ursache 
denkbar . 

Be i der Bearbei tung mehre re r Lößprof i l e konnten t ro tz der angedeuteten Schwier igkei 
ten jewei ls unter S t ra t en v o n W ü r m l ö ß , im Liegenden des als le tz t in te rg laz ia l angesehe-
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nen Bodens , typische H o r i z o n t e gefunden werden, die z. T . eine Para l le l i s ierung erlauben. 
Wenngle ich für gewisse strat igraphische Abschni t te auch nur unvol ls tändige Ergebnisse 
vor l iegen, so soll dennoch au f dem bisherigen Forschungsstand aufbauend mi t H i l f e von 
bodenkundl ichen und geomorphologischen Kr i te r ien eine vorläufige Unterg l iederung des 
Lösses zwischen der le tz ten und der vor l e t z t en fossilen Pa rab raune rde versucht werden J ) . 
Nach der Lage in den Prof i len handel t es sich bei dem untersuchten Bereich um R i ß l ö ß , 
wobei von der Vors t e l lung ausgegangen wurde, daß fossile Pa rabraunerden v o m E n t 
wicklungsgrad des rezenten Oberf lächenbodens aus paläopedologischer Sicht echte inter
g laz ia le Bildungen repräsent ieren ( B R U N N A C K E R 1 9 6 6 : 3 4 9 ) . Allerdings m u ß bei einem 
solchen Vorgehen offenbleiben, in welcher Weise kräft igere, präeemzei t l iche Böden mit 
klassischen In te rg laz ia len und In ters tad ia len zu korrel ieren sind ( S E M M E L 1 9 6 7 : 2 4 0 ; 1 9 6 8 : 
1 0 ; 1 9 6 9 : 6 0 ff.). 

D a bekanntl ich für die vor le tz te K a l t z e i t in Norddeutsch land durch das D r e n t h e - und 
War thes t ad i a l eine Mehrphas igke i t nachgewiesen wurde, z. Z . jedoch nicht eindeutig ge
k lä r t ist, inwiewei t es sich bei dem eingeschalteten w ä r m e r e n Abschnit t u m eine echte 
W a r m z e i t mi t Pa rab raune rde -Bi ldung hande l t ( L Ü T T I G 1 9 5 6 ; P I C A R D 1 9 5 9 ; S T R E M M E 

1 9 6 0 , 1 9 6 4 ; K O P P & W O L D S T E D T 1 9 6 5 ; P A A S 1 9 6 2 , 1 9 6 8 ) , m u ß damit gerechnet werden, 

daß der untersuchte Lößbe re i ch strat igraphisch nur den oberen Te i l der klassischen R i ß -
K a l t z e i t , z . B . das R i ß I I im Sinne von W O L D S T E D T ( 1 9 6 6 : 1 5 3 , T a f . 1 ) u m f a ß t . 

Aus dem R i ß l ö ß sind bisher im engeren Untersuchungsgebiet durch die Arbe i ten von 
S E M M E L ( 1 9 6 3 : 3 6 0 ; 1 9 6 8 : 1 2 , 1 1 7 ) der „Krif te ler Tuf f " , zwe i als „Wei lbacher Humus
zonen" bezeichnete Schwarze rden und aus den Deckschichten des K a l k w e r k e s Schäfer in 
H a h n s t ä t t e n ein Rost f leckenhor izont b e k a n n t geworden. 

Abb. 1. Übersichtskarte der im Text erwähnten Lößprofile. 

! ) Einige der erwähnten Aufschlüsse werden z. Z. von Herrn Prof. Dr. H. Remy, Bonn, auf 
ihren Fossilinhalt hin untersucht. Möglicherweise lassen sich aufgrund der Molluskenfaunen die 
durchgeführten Horizont-Parallelisierungen bestätigen, in einzelnen Fällen u. U. aber auch wider
legen. 
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Präwürmzei t l iche Lösse wurden von S C H Ö N H A L S A n f a n g der 50er J a h r e in zahlreichen 
Aufschlüssen Hessens beobachtet . Zu den für die S t ra t ig raph ie wichtigsten gehören die 
Ziegeleien Riedel & L ö b e r in N i e d e r v e l l m a r (Bez . Kasse l ) und die Ziegelei Kruse in W a t 
zenborn-Ste inberg (heute Pohlhe im I ) , 8 km südöstlich G ießen . Eine Gl iederung der A b 
lagerungen erfolgte in erster Linie aufgrund von N a ß b ö d e n (Pseudogleye) . In der Ziegelei 
Kruse beobachtete S C H Ö N H A L S über Basa l t ze r sa tz 3 präwürmzei t l iche Lösse, die durch aus
geprägte Pseudogleye, Abt ragungsd iskordanzen und Umlagerungszonen zu t rennen waren. 
(Nach einer briefl ichen Mit te i lung von H e r r n Prof . D r . S C H Ö N H A L S und aufgrund eines 
Berichts von G. F R E U N D in Qua r t ä r , B d . 1 0 / 1 1 , 1 9 5 8 / 5 9 über einen von E . S C H Ö N H A L S an
läßlich der 6. T a g u n g der H u g o Obermaier-Gesel lschaf t 1 9 5 7 in Gießen gehal tenen V o r 
t r a g ) . 

Besonders gut untergl ieder t liegt der R i ß l ö ß am östlichen R a n d der W e t t e r a u vor . Als 
ein reichhaltiges S tandardprof i l für den jüngeren R i ß l ö ß kann die ehemal ige Ziegelei 
A l b a n & C o . in Bruchköbe l (westlich der S t raße nach R o ß d o r f ) angesehen werden, in der 
mehrere schwach entwickel te Böden von unterschiedlicher Ausprägung auf t re ten. Es handel t 
sich hierbei um eine F o l g e von N a ß b ö d e n im Sinne von F R E I S I N G ( 1 9 5 1 : 5 7 ) , die als Bruch
köbe le r B o d e n k o m p l e x (Böden) bezeichnet werden soll . Ähnl iche , aber schwächere Boden
bi ldungen wurden im W ü r m l ö ß von anderen Autoren auch als „Fros tg l eye" ( L I E B E R O T H 
1 9 6 2 : 1 9 0 ; 1 9 6 3 : 1 8 2 ; H A A S E et al . 1 9 7 0 ; 1 4 7 ) oder „ T u n d r a g l e y e " ( B R U N N A C K E R 1 9 6 6 : 

3 4 7 ) benannt . 

2. Beschreibung von Aufschlüssen in der Wetterau, dem Rhein-Maingebiet 
und Limburger Becken 

2 . 1 . G l i e d e r u n g u n d A n a l y s e d e s j ü n g e r e n R i ß l ö s s e s a m B e i s p i e l 
d e r Z i e g e l e i B r u c h k ö b e l . 

Un te r W ü r m l ö ß , der lokal den E l t v i l l e r und R a m b a c h e r Tuff sowie den Lohner B o 
den enthalten kann ( B I B U S 1 9 7 3 : 3 5 1 ) , t r i t t an der N o r d w a n d der ehem. Zg l . A lban & C o . 
ein nach Westen auskei lender Res t des le tz t in terg laz ia len Bodens auf ( A b b . 2 ) . Teilweise 
ist die B t - S t r u k t u r des pseudovergleyten Solumrestes erhal ten . In den s tä rker erodierten 
Bereichen liegt nur noch der basale B v - H o r i z o n t der einstmal igen Pa rab raune rde vor . U n 
ter lager t wird der E e m b o d e n von einem rostfleckigen L ö ß , in dem bis zu 5 cm breite 
Ros t r inge mit fahlen, grobschluffigen Zentren auftreten. I m tieferen Bereich der nach 
unten an Intens i tä t nachlassenden Ros t r i ngzone schaltet sich ein fahlgraues , lokal in 
Flecken aufgelöstes B a n d ein (0 10 c m ) , welches von Rostschl ieren unter lager t wird. D i e 
Verg leyungszone ist v o n K a l k k o n k r e t i o n e n und Mol lusken durchsetzt und wi rd als Btj-
N a ß b o d e n bezeichnet. 

Nach einer schwach pseudovergleyten Lößzwischenlage folgt ein Abschni t t , in dem 
drei dicht beie inander l iegende, intensive N a ß b ö d e n mi t über 10 cm mächtigen Redukt ions 
bahnen ausgebildet sind. Gemeinsam ist allen drei B ö d e n eine graue bis fahlröt l iche F ä r 
bung sowie eine s t a rke Anreicherung v o n Mollusken und K a l k k o n k r e t i o n e n . Par t ienweise 
t re ten innerhalb der B ö d e n besonders kräft ige Redukt ionss te l len von graugrüner Färbung 
auf, in denen das Subs t ra t nach der F ingerp robe eine deutlich höhere T o n k o m p o n e n t e ge
genüber dem liegenden L ö ß besitzt . D i e beiden oberen, als B5- und B 4 - N a ß b o d e n bezeich
neten Hor izon te , zeigen teilweise an ihrem oberen und unteren R a n d bogen- bis zipfelför-
mige Ausstülpungen und fahlröt l iche S ä u m e . A n ihrer unteren Grenze setzen häufig aus
gefüllte Eiskei lspal ten an, in denen das bleiche N a ß b o d e n m a t e r i a l bis 10 c m in den lie
genden L ö ß gesunken ist. W ä h r e n d die N a ß b ö d e n B5 und B4 in ihrer Ausbi ldung ver 
gleichbar sind, zeichnet sich der N a ß b o d e n B3 durch eine größere Mäch t igke i t (0 3 0 c m ) 
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Abb. 2. Untergliederung des Jüngeren Riß-Lösses in der ehemaligen Ziegelei Alban & Co. in 
Bruchköbel bei Hanau. 

und eine besonders kräft ige Ausprägung aus. Sehr typisch ist für ihn außerdem eine U n 
tergl iederung in einen oberen, gegenüber den N a ß b ö d e n B 5 und B 4 v e r s t ä rk t fahlröt l ich 
gefärbten Ble ichhor izont und eine darunterfolgende, ros t fa rbene Ox ida t i onszone ( 0 1 5 c m ) . 

D e r schwach pseudovergleyte L ö ß zwischen den N a ß b ö d e n B;s und Bs w i r d von braun
schwarzen, z. T . sesquioxidinkrust ierten Flecken und R ö h r e n durchsetzt. D a r ü b e r hinaus 
besi tzt er eine feinschichtige Fros tb lä t t r igke i t , die sich auch in den höheren Profi l tei len bis 
zum Eemboden for tsetz t . 

U n t e r h a l b des B; j -Naßbodens veränder t sich die L ö ß f a z i e s merklich. N a c h einem grob-
pla t t igen Übergangsbereich folgt ein s t ruktur loser L ö ß , der sich beim Aufhacken in groben, 
von S t r i emen überzogenen Fladen aus der W a n d löst . I n ihm treten noch zwei weitere 
N a ß b ö d e n von sehr unterschiedlicher Ausbi ldung auf. 

D e r B 2 - N a ß b o d e n stell t als eine nur ger inge Aufhel lung im L ö ß mi t e inzelnen einge
lagerten Sandkörnchen die schwächste Bodenb i ldung innerha lb des Profils dar . Dagegen 
ist der als B i - N a ß b o d e n bezeichnete H o r i z o n t als ein sehr kräftiges und scharf begrenztes 
B a n d mi t v io le t t - bis fahlröt l icher Färbung entwickel t . N e b e n starken Mol luskenanre iche
rungen sind für ihn feine, mycelar t ige Ros taus fä l lungen in mi l l imeterkle inen H o h l r ä u m e n 
typisch. Nach unten w i r d der N a ß b o d e n k o m p l e x nach einer Lößzwischenlage von brau
nem, pseudovergleytem Solummater ia l unter lager t , das wahrscheinlich durch Umlagerung 
aus einem äl teren B t - H o r i z o n t hervorgegangen ist. 

Zusammenfassend l äß t sich somit der obers te R i ß l ö ß im Profil Bruchköbe l in 6 N a ß 
böden untergl iedern, von denen der B i - und der B s - N a ß b o d e n die kräft igste und der B 2 -
und Bg -Naßboden die schwächste Ausprägung besitzen. A u ß e r d e m tr i t t unmi t t e lba r unter 
dem E e m b o d e n eine R o s t r i n g - und im mi t t l e ren Prof i labschni t t (zwischen B 3 und B 5 ) eine 
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R o s t r ö h r e n z o n e auf. I m Vergleich mit den Erbenhe imer J u n g w ü r m - N a ß b ö d e n ( S C H Ö N 
H A L S et a l . 1 9 6 4 : 1 1 3 ; S E M M E L 1 9 6 8 : 3 6 ) zeichnen sich die R i ß - N a ß b ö d e n mi t Ausnahme 
des B^ -Naßbodens durch eine wesentlich s tä rkere Intensi tä t aus. 

D i e Korngrößenbes t immungen ( A b b . 3 ) erbrachten für den unverwi t ter ten L ö ß mit 
Ausnahme der Probe N 1 3 einen sehr hohen Ante i l an Grobschluff (im Durchschni t t über 
5 0 °/o). Demgegenüber b le ib t der T o n g e h a l t im R o h l ö ß zwischen den N a ß b ö d e n mit 
durchschnittlich 5 % sehr gering. D e r Bereich der Ros t r ingzone zeichnet sich mi t einem An
teil von nur 2 %> T o n durch einen besonders niedrigen W e r t aus. Vergleicht man die K o r n 
größenzusammensetzung des Rohlösses mit den jeweils über lagernden Bodenbi ldungen , so 
l ä ß t sich in jedem Fa l l ein deutlicher Tonans t i eg feststellen. Diese r ist bei den beiden kräf
tigen N a ß b ö d e n B3 und B i mi t 1 1 bzw. 1 2 °/o besonders hoch. H i e r zeigt sich in überra
schenderweise , in welchem M a ß e der L ö ß auch durch s tärkere , periglaziale Bodenbi ldungs
prozesse verwi t te r t werden kann . Bei den N a ß b ö d e n B5 und B3 ist außerdem eine beacht
liche Verr ingerung des Grobschluffantei ls zugunsten der M i t t e l - bzw. Feinschlufffrakt ion 
eingetreten. 
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Abb. 3. Analysendiagramm des Lößprofiles in der ehemaligen Ziegelei Alban & Co. in Bruchköbel 
bei Hanau. 

M i t großer Wahrscheinl ichkei t kann die Zunahme in den kleineren K o r n g r ö ß e n b e r e i 
chen, auch innerhalb der Tonf r ak t i on , au f physikalische, kryoklast ische Verwi t t e rungs 
vorgänge innerhalb der Böden zurückgeführt werden, wie dies durch die Untersuchungen 
von A R N A U D & W H I T E S I D E ( 1 9 6 3 : 2 6 7 ff.) an verschiedenen Bodenprofi len und durch G e 

frierversuche gezeigt wurde . Zei twei l ige Wasserübersä t t igung im Solumbereich der über 
Dauer f ros tboden gebi ldeten N a ß b ö d e n dürfte die Fros tverwi t te rung in entscheidendem 
M a ß e beschleunigt haben ( A R N A U D & W H I T E S I D E 1 9 6 3 : 2 6 7 , 2 7 7 ) . 

D e r schwache N a ß b o d e n B2 zeichnet sich in der K o r n g r ö ß e n a n a l y s e durch einen deut
lich höheren Sandgeha l t gegenüber den anderen Proben aus. E s kann daher ve rmute t wer
den, d a ß zu seiner Ausbildungszei t geringe Umlagerungsvorgänge gewirk t haben. D i e 
Humusbes t immungen weisen sämtliche L ö ß p r o b e n als humusfrei aus. I m Gegensa tz dazu 
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l ießen sich in den N a ß b ö d e n äußerst geringe Humusspuren nachweisen, die im N a ß b o d e n 
B 5 m a x i m a l 0 ,21 % erreichen. D iese r Befund k ö n n t e als ein H inwe i s dafür angesehen 
werden, daß die B i ldung der N a ß b ö d e n bei einer spärl ichen Vege ta t ion über Dauerf ros t 
boden erfolgt ist, wie dies bereits ähnl ich von F R E I S I N G ( 1 9 5 1 : 5 7 ) ve rmute t wurde. 

D i e durchgeführten Siebanalysen einer größeren Probemenge (10 -1 -E imer ) zeigten 
die bereits in der Aufschlußanalyse beobachtete Anhäufung der Mol lusken in den N a ß 
böden. Offensichtlich herrschten w ä h r e n d der En t s tehung der N a ß b ö d e n besonders gün
stige ökologische Verhäl tn isse zur En twick lung der Mol luskenfaunen . G e r a d e diese B e o b 
achtung, die auch durch andere Aufschlüsse bestät igt wi rd , zeigt m. E . eindeutig, daß die 
B ö d e n nicht durch Redukt ions-Einf lüsse innerhalb des Sediments , sondern infolge k l i m a 
tischer Veränderungen au f der ehemal igen Landoberf läche entstanden sind. 

2 . 2 . B e s c h r e i b u n g w e i t e r e r P r o f i l e m i t j ü n g e r e m R i ß l ö ß 

Profi le mit e iner vergleichbaren A b f o l g e aber z. T . schwächeren Ausbi ldung der N a ß 
böden wurden noch im Tagebau Bel le r she im (Hor lo f fg raben) , in einem H o h l w e g bei M ü n 
zenberg ( W e t t e r a u ) , im K a l k w e r k Schäfe r in Hahns t ä t t en , in der ehem. Z g l . Camberg und 
in der ehem. Zgl . B e n d o r f im N e u w i e d e r Becken angetroffen. Unvo l l s t änd ige bzw. nicht 
eindeutig gl iederbare Profile treten dagegen in den Ziegeleien bei O s t h e i m (Wet t e rau ) , 
Wa tzenborn -S t e inbe rg , Hungen, B a d Soden, im T a g e b a u Heuchelheim, in der Tongrube 
Kär l i ch , in Kalks te inbrüchen bei Gundershe im (Rhe inhessen) , in Basa l tbrüchen in D r e i 
hausen (b. M a r b u r g ) , in Kiesgruben zwischen Ha t t e r she im und Wei lbach sowie in N e u 
baugruben bei Windecken (Wet te rau) a u f (Abb. 1 ) . E i n i g e der genannten Aufschlüsse, in 
denen vereinzel t auch noch älterer R i ß l ö ß v o r k o m m t , sollen im Folgenden ausführlicher 
untersucht werden. 

I m T g b . B e l l e r s h e i m ( A b b . 4 ) l äß t sich mächt igerer R i ß l ö ß vorwiegend in E i n -
muldungen zwischen k ryo turba t aufgestauchten, oberp l iozänen B r a u n k o h l e n und a l t 
p le is tozänen S ider i t tonen beobachten. L o k a l ist unter dem le tz t in terglaz ia len Boden ein 
feinschichtiger L ö ß mi t einer kräftigen Ros t r ingzone erhal ten, in der die Naßböden B5 
und B4 als schwache, fahlrötl iche B a h n e n entwickel t sind. Die beiden N a ß b ö d e n sind 
schwächer als in Bruchköbe l ausgebildet und lassen sich mi t der Munse l l -Fa rb ta fe l nicht 
eindeutig von dem umgebenden L ö ß abgrenzen. Sehr kräft ig sind dagegen der B 3 - N a ß -
boden (0 30 cm, 7,5 Y R 7 /2 ) mit e iner umgebenden Ros t röh renzone und der B i - N a ß -
boden (0 30 cm, 5 Y R 6 / 3 ) in dem basa l auch hier wieder fladigen L ö ß entwickel t . In dem 
ca . 1 m mächtigen, schwach pseudovergleyten L ö ß zwischen den beiden N a ß b ö d e n ist ein 
sandiges Fe ink iesband eingeschaltet, un te r dem eine als B 2 - N a ß b o d e n zu deutende Bleich
bahn vorhanden ist. Es scheint sich somi t die in Bruchköbe l gefundene Ve rmutung zu be
stät igen, daß während oder unmi t te lbar nach der B i ldung des B 2 - N a ß b o d e n s eine stärkere 
Umlagerungsphase vorhanden war . I n anderen Aufschlüssen, wie z. B . an einer lößver 
kle ideten Ter rassenkan te bei Wei lbach ( A b b . 4 ) , liegt zwischen dem häufig t ropfenart ig in 
das Liegende eingesunkenen B a - N a ß b o d e n und dem B i - N a ß b o d e n ein bis zu 1 m mäch
t iger , lößhal t iger Schwemmsand. In Neubauaufschlüssen von Windecken wird der ent
sprechende Abschnit t am Unte rhang e iner Mulde durch kreuzgeschichteten sandigen Kies 
ver t re ten . D e r B i - N a ß b o d e n liegt h ier in typischer Ausbi ldung unmi t t e lba r über grauen 
T o n e n . 

I m T g b . Bel le rshe im liegt der Bruchköbe le r B o d e n k o m p l e x auf vo rwiegend sandig
kiesigen Sedimenten, in denen am 2 4 . 2 . 1973 Knochenres te gefunden werden konnten 
(Bearbe i tung : D r . F ranzen , Senckenberg Museum, F r a n k f u r t a. M . ) . I m t ieferen Bereich 
dieser fluviatilen Ablagerung treten auch stark humose, ton ige H o r i z o n t e m i t einer äußerst 
einseit igen Pol lenf lora (Pinus, Picea, Abies, wenige Po l l en von Alnus und j e ein Exempla r 
von Ulmus und Carpinus) auf, die e ine genauere Eins tufung im Q u a r t ä r nicht erlaubt. 
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( D i e Po l l enana lyse wurde dankenswer terweise v o n H e r r n Dr . v. d. Bre l i e , Krefe ld , durch
geführ t ) . 

W ä h r e n d die bisher besprochenen Profi le vo rwiegend aus dem heute feuchteren R a n d 
gebiet der We t t e r au s tammen, zeigen Aufschlüsse aus dem zentralen, trockeneren T e i l , wie 
z. B . in Münzenberg und Watzenborn -S te inbe rg , wesentlich schwächere N a ß b ö d e n und 
Verg leyungsmerkmale im R i ß l ö ß . Als Ursachen dürften hierfür, wenn es sich nicht um 
Zufä l l e handel t , pa läokl imat ische Unterschiede verantwor t l ich sein. E ine absolute V e r 
al lgemeinerung dieser Ansicht scheint jedoch nicht angebracht, da sich die In tens i tä t der 
N a ß b ö d e n , wie die Lößgruben bei Bruchköbel zeigen, auch bei e instmal iger Mulden lage 
vers tä rken kann. 

E ine graduell andersar t ige Ausbildung des obers ten Rißlösses besi tzen Aufschlüsse im 
Goldenen G r u n d und Limburger Becken. I n der nördlichen ehem. Z g l . Camberg und im 
K a l k w e r k Schäfer in Hahns tä t t en ( S E M M E L 1 9 6 3 , 1 9 6 8 : 2 8 ; A N D R E S 1 9 6 7 : 4 4 ) , in dem 
eine Terrassenstufe vo l lkommen mi t L ö ß ausgekleidet ist, folgt bei den jetzigen Auf 
schlußverhäl tnissen unter dem Eemboden eine Z o n e , die sich durch einen engräumigen 
Wechsel von hel lgrauen, schluffigen Streifen und braunen, tonreicheren Bändern auszeich
net ( A b b . 4 ) . Nach dem Erscheinungsbild handel t es sich hierbei um eine Lamellenflecken-
zone im Sinne von L I E B E R O T H ( 1 9 5 9 : 1 4 6 ; H A A S E , L I E B E R O T H & R U S K E 1 9 7 0 : 1 4 6 ) , wobe i 

al lerdings keine Flecken und Kurzbänder , sondern längere Streifen ausgebildet sind. Als 
Ursache für die Differenzierung werden von L I E B E R O T H der Einf luß lamel la r gebänder ten 
Bodeneises und eine spätglazia le Bodenüberprägung verantwort l ich gemacht. Nach U n 
tersuchungen von R O H D E N B U R G & M E Y E R ( 1 9 6 6 ; 1 9 6 8 : 1 6 1 ) an rezenten Parabraunerden 
sollen die Lamellenfleckenzonen eindeutig h o l o z ä n e r Entstehung sein, wobei von beiden 
Autoren eine gewisse pleis tozäne Vorp rägung nicht völl ig ausgeschlossen wird. Auch bei 
fossilen Pa rabraunerden könn te die Bänderung , wenn sie unmit te lbar unter dem B t - H o r i -
zon t folgt , auf den Einf luß der interglazialen Bodenbi ldungsprozesse zurückzuführen sein. 

Auch eine per ig laz ia le Vor texur ie rung des Losses durch lamel la res Bodeneis und 
schwache Umlagerungsprozesse kann in einzelnen F ä l l e n angenommen werden, zumal ge
ringe Sandeinlagerungen und vereinzel te Feinkiesbändchen auf solche Vorgänge hinweisen. 
In der im Limburger Becken gelegenen Zgl . Euf inger in E l z liegt an einem nach Südosten 
geneigten H a n g unter der le tz t in terglazia len Pa rab raune rde eine in feine, graue Schluff-, 
fahlröt l iche Lehm- und sandige Feinkiesbänder differenzierte Zone , die sogar eine M ä c h 
t igkei t von fast 10 m erreicht. In solchen Fä l l en m u ß wohl für die Differenzierung eine 
ausschließlich per ig laz ia le Ents tehung veran twor t l i ch gemacht werden. 

Aus dem R i ß l ö ß von H a h n s t ä t t e n werden von S E M M E L ( 1 9 6 3 : 3 6 0 ; 1 9 6 8 : 2 8 ff.) 
eine Rostf leckenzone und eine Humuszone , aus C a m b e r g zwei Humuszonen beschrie
ben. E ine Verg leyung des obersten Rißlösses in F o r m von Rost r ingen fehlt im Gegensa tz 
zu den Profilen Bruchköbel und Bellersheim in H a h n s t ä t t e n vo l lkommen , in C a m b e r g ist 
sie nur andeutungsweise vorhanden. Besonders gut ist jedoch in H a h n s t ä t t e n der B u - N a ß -
boden als eine fahle , mi t randlichen Rostschl ieren versehene Zone entwickel t . E r ist in 
seiner Ausbildung mi t dem im J u n g w ü r m l ö ß des gleichen Aufschlusses auftretenden E 2 -
N a ß b o d e n vergleichbar . Wei terh in l äß t sich in beiden Profilen beobachten, daß die N a ß 
böden B5 und B4 in zweigl iedrige Bände r aufgespal ten sein können. B e i einer sehr dichten 
L a g e der Böden zueinander ist stellenweise eine sichere Zuordnung nicht mehr möglich. 
D ie s dürfte auch die Ursache dafür sein, daß in manchen Aufschlüssen der Bereich zwischen 
den N a ß b ö d e n B3 und B5 als ein einziger N a ß b o d e n in Erscheinung t r i t t . D i e D i s k o r d a n z 
im Bereich des B 2 - N a ß b o d e n s ist in beiden Aufschlüssen durch Fe inkiesbänder belegt. B e 
sonders deutlich t r i t t sie in Camberg durch eine L a g e von perlschnurart ig aneineinderge-
reihten Tonschiefer- und Quarzgerö l len (0 ( 1 , 5 c m ) in Erscheinung. U n t e r dem mol lus 
kenführenden B i - N a ß b o d e n liegt in C a m b e r g ein 1,50 m mächtiges Lößpake t , in dem 
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unter einer wei te ren Feinkieslage fingerdicke Grobschluffbänder ausgebildet sind. D i e un
ter diesen strat igraphischen Abschni t t gehörenden und von S E M M E L ( 1 9 6 8 : 29 ) beschriebe
nen Weilbacher Humuszonen sind unter den je tz igen Aufschlußverhältnissen nicht m e h r 
zu beobachten. A n der noch zugänglichen W a n d liegt das geschilderte Profil unmi t t e lba r 
über einem röt l ichbraunen B t - H o r i z o n t . 

2 . 3 . G l i e d e r u n g d e s m i t t l e r e n u n d ä l t e r e n R i ß l ö s s e s 

In H a h n s t ä t t e n ist der R i ß l ö ß unter dem B i - N a ß b o d e n stärker untergl ieder t . 
Zunächst folgt h ier ein gelbl ichbrauner L ö ß , in dem vereinzelt Feinkies lagen, graue G r o b -
schluffstreifen und bräunliche L ö ß l e h m b ä n d e r eingeschaltet sind. D i e Umlagerungsmerk-
male nehmen nach unten in F o r m einer 1 m mächt igen Lamel lens t re i fenzone zu. A b g e 
schlossen wird dieser Bereich durch einen grauen, oberflächlich auch braunen, kiesigen L ö ß 
mit einem sehr dichten Gefüge. D a r u n t e r folgt nach einer geringmächtigen Lößzwischen
lage eine autochthone Humuszone über 2 äl teren, gekappten B t - H o r i z o n t e n . Be i der H u 
muszone hande l t es sich um eine der Wei lbacher Humuszonen ( S E M M E L 1 9 6 3 : 2 9 ) . N a c h 
dem Humusgeha l t könnte man auch den grauen, kiesigen L ö ß l e h m im Hangenden als eine 
jüngere H u m u s z o n e deuten. D a diese Zone jedoch viel Kiesmate r ia l führt und an der T e r 
rassenkante die unter lagernde autochthone H u m u s z o n e sowie die beiden älteren B t - H o r i -
zon te und den darunter l iegenden Ter rassenkörper kappt, dürfte es sich mit g rößere r 
Wahrscheinl ichkei t um eine Sol if lukt ionsdecke hande ln . 

In der südlichen Z i e g e l e i g r u b e v o n O s t h e i m ( W e t t e r a u ) (Abb. 4 ) t r i t t in 
ähnlicher Pos i t ion zwischen einer Wei lbacher H u m u s z o n e und den Bruchköbeler N a ß b ö 
den ein hier a l lerdings mehr b raune r bis dunke lbrauner Löß lehm auf, der gegenüber e inem 
B t - H o r i z o n t einen geringeren T o n g e h a l t besi tz t . Zunächst k ö n n t e man diese Z o n e als 
einen kräftig verbraunten Inner r ißboden ansprechen. Eine genauere Aufschlußannalyse 
zeigt jedoch, d a ß es sich bei dem braunen L ö ß l e h m um ein solifluidal verlagertes B o d e n 
sediment hande l t , welches im unteren Bereich vorwiegend aus dem Substra t der l iegenden 
Wei lbacher H u m u s z o n e , im oberen Bereich aus So lummate r i a l der die Weilbacher H u m u s 
zone unter lagernden Pa rab raunerde besteht. D i e F l ießerde soll als „Ostheimer Z o n e " be
zeichnet werden. 

D ie Os the imer Zone ließ sich weiterhin in e inem Aufschluß westlich von M ü n z e n -
b e r g ( W e t t e r a u ) über einer der Wei lbacher Humuszonen nachweisen. Die sandig-kiesige 
Fl ießerde ha t t e hier eine ge lbbraune Färbung, ein bröckeliges Gefüge und wies wenige hel l 
bräunliche Flecken auf. Im oberen Bereich waren einzelne S a n d b ä n d e r eingeschaltet . I m 
L ö ß zwischen der Ostheimer Z o n e und den hangenden Bruchköbe le r Naßböden k o n n t e 
noch häufiger als in Hahns tä t t en verschwemmtes Ma te r i a l in F o r m leicht gewellter, ku rze r 
Sandbänder beobachtet werden. Es zeigt sich somit auch im Profi l Münzenberg eindeutig, 
daß nach Ausbi ldung der F l i eße rde über den Wei lbacher Humuszonen eine Zei t m i t s tar
ken Abschwemmphasen folgte . 

Eine dunkelbraune , den beschriebenen Umlagerungszonen ähnl iche Zone wurde eben
falls in Dol inenfül lungen bei Gundershe im (Rheinhessen) unter e inem fossilen B t und zwei 
den R i ß n a ß b ö d e n vergleichbaren Hor i zon ten v o n M Ü L L E R ( 1 9 7 2 : 6 1 ) beschrieben. D a s 
Mate r ia l zeigt auch hier durch ein blättr iges Gefüge sowie e ingelager te Massenka lkbrocken 
deutliche Umlage rungsmerkma le . 

Kräf t ig verbraunte , autochthone Inner r ißböden lassen sich somi t in dem untersuchten 
strat igraphischen Bereich nicht nachweisen, wenngleich ihre E x i s t e n z wegen der geringen 
Zah l an Aufschlüssen nicht vo l l kommen auszuschließen ist. 
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W ä h r e n d in den bisher er läuter ten Profilen zumeist mächtiger J u n g r i ß l ö ß und nur 
vere inzel t ä l terer R i ß l ö ß vorhanden ist, sind durch S E M M E L ( 1 9 6 8 : 1 1 7 ; 1 9 6 9 : 8 9 ) in der 
Gegend von W e i 1 b a c h Aufschlüsse bekann t geworden, in denen nur die Wei lbache r 
Humuszonen vor l iegen und der jüngere R i ß l ö ß fehl t . A m locus typicus , in der K ie sg rube 
südlich der S t r a ß e Wei lbach-Ha t t e r she im, liegen die beiden H u m u s z o n e n in einem v o l l 
kommen ausgefüllten, dellenart igen Tä lchen zwischen dem letzt- und vor l e t z t in t e rg laz ia -
len B t - H o r i z o n t . Zwischen die ä l te re H u m u s z o n e und den liegenden B t - H o r i z o n t schaltet 
sich eine aus Terrassenkiesen bes tehende F l i eßerde ein, die den feuchtkal ten Beg inn der 
vor le tz ten K a l t z e i t anzeigt . Auch w ä h r e n d bzw. zwischen der Ausbi ldung der Humuszonen 
dürfte es zu schwachen Umlagerungsvorgängen gekommen sein, da beide Humuszonen 
auf kiesigem L ö ß ausgebildet sind. 

Nachdem vorwiegend Profile aus dem R h e i n - M a i n - W e t t e r a u g e b i e t und dem L i m b u r 
ger Becken zur Dars te l lung gelangten, soll kurz a u f die Frage e ingegangen werden, i nwie 
weit einzelne der beschriebenen Gl iederungshor izon te auch außerha lb dieser L ö ß g e b i e t e 
verbre i te t sind. 

3. Vergleichende Untersuchungen in anderen Lößgebieten 

3 . 1 . M i t t e l - u n d N i e d e r r h e i n 

I n dem re la t iv trockenen, aber schon zur niederrheinischen L ö ß p r o v i n z überlei tenden 
Neuwiede r Becken l iegt mächtigerer R i ß l ö ß in der ehem. Z i e g e l e i B e n d o r f ( A b b . 4 ) 
an der S t r aße nach H ö h r - G r e n z h a u s e n vor . U n t e r ca . 1,30 m L ö ß ist unter einem in eine 
R i n n e hineinziehenden Basal t tuff ( S E M M E L & R O H D E N B U R G 1 9 7 1 : 2 4 8 ) , der mineralogisch 
dem E l tv i l l e r Tuf f entspricht, ein z. T . umgelager ter B t - R e s t mit e iner 8 0 cm mächt igen 
Lamel lenf leckenzone erhalten - ) . D e r P a r a b r a u n e r d e - R e s t wird von e inem L ö ß unter lager t , 
in dem die gesamte J u n g r i ß - N a ß b o d e n s e r i e in typischer Fo rm ausgebildet ist. De r B a - N a ß -
boden liegt im unteren Bereich der Lamel lenf leckenzone, die N a ß b ö d e n Bs bis Bs t re ten 
dicht übereinander a u f und zwischen den als kräft ige, fahle Bahnen an der Aufschlußwand 
sehr gut zu erkennenden Bi und B ä - N a ß b ö d e n ist der schwach rostfleckige B a - N a ß b o d e n 
entwickel t . U n t e r der Naßbodenser ie folgen nach einer erneuten Lößzwischenlage zwe i 
dicht übereinanderl iegende, von kiesigen Fl ießerden gekappte B t - H o r i z o n t e . E r w ä h n e n s 
werterweise setzen an der Obergrenze des äl teren, s ta rk pseudovergleyten Bodens E i ske i l e 
an, die mit einem gl immerführenden B i m s - T u f f gefüllt sind 2 ) . In B e n d o r f liegt somit bis 
auf das Fehlen der basalen Fl ießerde und H u m u s z o n e eine mit dem Profi l H a h n s t ä t t e n 
vo l lkommen identische R i ß l ö ß a b f o l g e vo r . 

I m Gegensatz zur Zgl . B e n d o r f l iegt in dem Deckschichten-Profi l der T o n g r u b e 
K ä r l i c h R i ß l ö ß woh l nur lokal als Fül lung in einer ehemaligen Depress ion an der N E -
W a n d vor . I m H e r b s t 1 9 7 2 war unmi t t e lba r am P la t eau rand zum R h e i n t a l in der N ä h e 
des von S C H I R M E R ( 1 9 7 0 ) eingehend untersuchten Profi ls nachfolgende Ser ie aufgeschlossen 
( A b b . 5 ) . 

U n t e r dem s tark erodierten und mi t vielen Laacher Bimsbröckchen durchsetzten R e s t 
der rezenten Pa rab raune rde folgte nach einer geringmächtigen L ö ß l a g e ein sehr intensiver , 
s tark verwürgter Bodenres t . Offensichtlich handel te es sich hierbei um den von S C H I R M E R 
( 1 9 7 0 : 2 7 1 , Be i l age) als „röt l ichbraunen B o d e n " bezeichneten H o r i z o n t , der von R O H D E N 
B U R G & S E M M E L ( 1 9 7 1 : 2 4 7 f.) als der R e s t der le tz t in terglaz ia len Pa rab raune rde angese
hen wi rd . Aufgrund der noch deutlich erhal tenen Tonhäutchen und eines kräftigen C c -
Hor i zon te s aus L ö ß k i n d e l n kann für die näher untersuchte Stel le aus bodenkundl icher 
Sicht die Auffassung von R O H D E N B U R G a S E M M E L bestät igt werden. U n m i t t e l b a r un te r 

2) Die mineralogischen Untersuchungen wurden dankenswerterweise von Herrn Prof. Dr . 
J . Frechen, Bonn, durchgeführt. 
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1 stark erodierte,rezente Parabraunerde 5 Fe ink iesband 
mi t Laacher B i m s t u f f 6 kräftiger Nassboden 

2 ges tauchte r u. + u m g e l a g e r t e r B t - H o r i z o n t 7 s c h w a c h verbraunter Löss 

3 Lösskindllage 8 K i e s b a n d 

4 Tu f f l age g M e h r g l i e d r i g e r H u m u s z o n e n k o m p l e x 

Abb. 5. Die jüngeren pleistozänen Löß-Deckschichten am Ostrand der Tongrube Kärlich 
(Aufnahme am 8. 4. 1973). 

dem gestauchten Pa rab raunerde -Res t , teilweise sogar in den C c - H o r i z o n t eingelagert , t ra t 
ein dunkler , g l immerführender Tuf f auf. Das feingeschichtete, vulkanische Ma te r i a l war 
ähnlich wie der hangende Bodenres t verwürgt und in einzelne Schmitzen ( 0 ( 1 0 c m ) auf
gelöst. Im unter lagernden L ö ß schaltete sich eine feinkiesige Lage und ein fahlgrauer N a ß 
boden mit randlichen Rostschl ieren ein. D e r N a ß b o d e n war in seiner Intensi tä t m i t den 
bisher beschriebenen J u n g r i ß - N a ß b ö d e n vergleichbar . Nach mineralogischen Untersuchun
gen von F R E C H E N ( 1 9 7 2 : 2 ) hande l te es sich bei dem Tuff unter dem intensiven B o d e n um 
ein Gemisch aus Basa l t - und Bimstuff mit folgenden Bes tandte i len : Ol iv in , Augi t , H o r n 
blende, B io t i t , Sanidin , A n o r t h o k l a s , P lag ioklas , basaltische L a p i l l i (mit Ol iv in , Augi t , 
Hornb lende und Magne t i t ) , b raune Lapil l i (mit Aug i t und M a g n e t i t ) sowie viele P a r t i k e l 
kris tal l iner S c h i e f e r 2 ) . D e r T u f f könnte durch eine Umlagerung und Vermischung des 
Brockentuffs mi t dem Bims I V (Bezeichnung nach F R E C H E N 1 9 7 1 : 9 3 ) oder dem a l l e röd-
zeitlichen Laacher Bimstuff ents tanden sein. G e r a d e der letzte F a l l wird von F R E C H E N 
( 1 9 7 2 : 2 ) für die Rinnenfü l lungen an der N E - W a n d der Kär l i che r Tongrube durch U m -
lagerungsvorgänge in der Jünge ren Tundrenze i t für wahrscheinlich angesehen. Entschie
den sprechen al lerdings gegen eine solche Deutung die oben dargelegten bodenkundl ichen 
Befunde. Nich t vo l lkommen k a n n m. E . auch die Mögl ichkei t ausgeschlossen werden , daß 
es sich bei dem V o r k o m m e n um einen eigenständigen Tuff hande l t , da in sehr ähnl icher 
strat igraphischer Posi t ion im R h e i n - M a i n - G e b i e t von S E M M E L ( 1 9 6 7 : 1 0 7 ; 1 9 6 8 : 1 2 ) der 
noch weiter unten zu besprechende Krifteler Tuf f gefunden wurde . 

Im Niederrhe ingebie t sind durch S C H I R M E R & S T R E I T ( 1 9 6 7 : 9 2 ; vgl . auch B R U N N A C K E R 
1 9 6 6 : 3 4 ff.; 1 9 6 8 : 3 2 2 ) aus der Zgl . G i l l r a t h in E r k e l e n z unter dem le tz t in te r -
glazialen B o d e n mindestens 5 kräftige Verg leyungshor izonte b e k a n n t geworden, die nach 
ihren M e r k m a l e n als N a ß b ö d e n bzw. Tundrag leye anzusehen s ind. D e r älteste B o d e n liegt 
unmit te lbar einer sandigen Rinnenfü l lung auf und ist in mehrere grüngraue B ä n d e r zer
flossen. D e r jüngste , von daumengroßen Rostf lecken durchsetzte N a ß b o d e n beg inn t un
mit te lbar unter der 1. fossilen Parabraunerde . I n einem Vergle ich mit dem U n t e r m a i n -
Gebie t zeichnen sich die N a ß b ö d e n von E r k e l e n z durch eine intensivere Bleichung und 
v/esentlich größere Mächt igkei ten aus (0 bis 1,80 m ) . 
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3 . 2 . S ü d d e u t s c h l a n d 

V o n B R U N N A C K E R ( 1 9 5 9 : 1 3 9 ) wurde aus der N ä h e v o n K i t z i n g e n (Zgl . Pave l 
sc Becker , S t r aße nach Ka l t ensondhe im) aus dem dort bis 8 m mächtigen R i ß l ö ß eine als 
„ A l t r i ß - J u n g r i ß - B o d e n " bezeichnete B i ldung erwähnt . D iese r Hor i zon t , der auch in einem 
Löß-Aufsch luß a m K i t z i n g e r F r i e d h o f ( S E M M E L & S T Ä B L E I N 1 9 7 1 : 2 5 ff.) auftri t t , 
besi tz t neben N a ß b o d e n - M e r k m a l e n eine schwache Verbraunung . In der Lößgrube am 
K i t z i n g e r F r i edhof w i r d der verbraunte B o d e n von e inem schwach v io le t ten , rostfleckigen 
N a ß b o d e n unter- und v o n zwei fahlen, m i t C a C O s - K o n k r e t i o n e n durchsetzten Bleich
bahnen überlagert . 

W ä h r e n d die neu gefundenen H o r i z o n t e in ihrer Ausbi ldung mit Prof i len in der W e t 
terau vergleichbar sind, weicht der von B R U N N A C K E R e rwähn te Boden durch seine schwache 
Verb raunung von al len bisher erwähnten N a ß b ö d e n ab . 

Wei t e rh in wurde a u f der Süddeutschland-Exkurs ion der D E U Q U A - T a g u n g 1 9 7 2 in 
der Zg l . M a u e r n im Wel lhe imer T r o c k e n t a l von B L E I C H ein Profil vorgeführ t , in dem 
unter einer parautochthonen, fossilen Pa rab raune rde ein kräftiger N a ß b o d e n über einer 
H u m u s z o n e auftrat . In ähnlicher s trat igraphischer L a g e konn te auch in der von L E G E R 
er läuter ten Zgl . O f f i n g e n ein in tensiver N a ß b o d e n beobachtet werden ( S E M M E L 
1 9 7 3 : 3 6 8 ) . 

4. Der Krifteler Tuff und seine mögliche stratigraphische Stellung 

Abschl ießend soll a u f den Krifteler T u f f eingegangen werden, der von S E M M E L ( 1 9 6 8 : 
1 3 , 4 6 ; 1 9 6 7 : 1 0 7 ) an wenigen Stellen im R h e i n - M a i n - G e b i e t und in der W e t t e r a u in ge
r ingem Abs tand unter dem le tz t in terglaz ia len Boden gefunden wurde. L e i d e r sind augen
blicklich keine Profi le zugänglich, in denen der Tuff m i t eindeutiger Sicherhei t nachzu
weisen ist. 

D a s in der Ziegelei Os the im-Wes t in e iner Naßbodense r i e auftretende Bimstuffband, 
welches von S E M M E L ( 1 9 6 8 : 4 6 ) mit dem Krif teler T u f f paral lel is ier t wurde (vgl. auch 
Bibus 1 9 7 3 : 3 5 2 ) , dürfte nach neuesten Untersuchungsergebnissen nicht im jüngsten R i ß 
löß liegen. Un te r dem Tuf fband wurde näml ich eine wei te re , von vielen Schieferfragmen
ten durchsetzte Tuff lage gefunden, die mineralogisch 2 ) m i t dem unter 2 fossilen, kräftigen 
Böden nachgewiesenen Heuchelheimer B ims tu f f übere ins t immt ( B I B U S 1 9 7 4 ) . Darübe r hin
aus t reten im Bereich der Naßbodenser ie , welche sich nicht mit dem Bruchköbe le r Boden
k o m p l e x vergleichen l äß t , Mol luskenfaunen auf, die sich in ihrem kl imatischen Aussage
wer t deutlich von den F o r m e n der in der näheren Umgebung untersuchten R i ß l ö ß - P r o f i l e 
un t e r sche iden 3 ) . Es l iegen somit Hinweise vo r , daß der bislang bekannte obere Bimstuff 
von Os the im bereits schon mindestens in der dr i t t le tz ten K a l t z e i t zur Ablagerung gelangte. 

Zweifelsfrei im R i ß l ö ß eingelagert k o n n t e dagegen in Hangschürfen am R a n d eines 
Hoh lweges westlich v o n Münzenberg ( W e t t e r a u ) ca. 5 0 cm unter dem E e m b o d e n ein in 
grauschwarze Flecken aufgelöstes B a n d gefunden werden, das makroskopisch s tarke Ä h n 
lichkeit mit einem k r y o t u r b a t gestauchten, tuffitischen Schicht besaß. Mineralogische A n a 
lysen durch H e r r n P r o f . D r . F R E C H E N (schriftl. Mi t t . v . 1 3 . 6 . 7 2 ) haben jedoch gezeigt, 
d a ß sich in den grauschwarzen Flecken nur vereinzel t vulkanische M i n e r a l e nachweisen 
lassen (Ol iv in mit H a h n e n k a m m s t r u k t u r ; P lag iok las gerundet und eckig; verwachsene 
Aggrega te von P lag iok las -P lag iok las , P l a g i o k l a s - O l i v i n - M a g n e t i t und wahrscheinlich P l a -

3 ) mündl. Mitt. von Herrn Prof. Dr. H. Remy, Bonn. 

12 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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g i o k l a s - K l i n o p y r o x e n ) . W e g e n des geringen Antei ls an vulkanischen Bes tandte i len und der 
s tarken Lößbe imengung kann nicht mit Sicherhei t gesagt werden , ob es sich um aufgearbei
tete R e s t e des Krif te ler Tuffs oder um einfache Anreicherungen von aus Basa l tgeb ie ten ver-
blasenen Schwerminera len handel t . W e n n der „tuffitische H o r i z o n t " allerdings dem Kr i t t e 
ler Tuf f entspricht, so l ieße sich dessen genauere strat igraphische Posi t ion in dem vorge
führten Riß-Gl iederungsschema angeben. I n Münzenberg l iegt nämlich der vol l s tändige 
R i ß l ö ß mi t den Bruchköbele r Böden , der Os the imer Z o n e einschließlich der hangenden 
Schwemmsandbänder sowie eine der Wei lbacber Humuszonen unter dem „tuffitischen H o 
r izon t" . E r müßte demnach in das al ler jüngste R i ß gehören. 

E ine eindeutige Tuff lage , die möglicherweise dem Kri f te ler Tuf f in den hessischen P r o 
filen entspricht, l äß t sich z. Z . nur, wie bereits erwähnt , in der Tongrube K ä r l i c h unter 
einem als E e m - B o d e n angesehenen Bodenres t nachweisen. I n Kär l i ch liegt das ebenfal ls in 
Flecken aufgelöste M a t e r i a l im C c - H o r i z o n t der le tz t in terg laz ia len Pa rab raune rde und 
dürfte somit gleichfalls dem jüngsten Abschni t t der R i ß - K a l t z e i t zuzuordnen sein (s.o. , vgl . 
A b b . 5 ) . 

5 . Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

D i e Untersuchungen v o n in günstigen Rel iefposi t ionen erhal tenem L ö ß zwischen dem 
letz t - und vor le tz t in te rg laz ia len Boden haben gezeigt, d a ß die kaltzeit l iche Lößsed imen
tat ion in dem der R i ß - K a l t z e i t zugeordneten Abschnit t durch mehrfache Ab t r agungs - und 
Bodenbi ldungsphasen unterbrochen wurde . Insgesamt zeichnen sich dabei interessante 
Para l le len zum klimatischen A b l a u f der W ü r m - K a l t z e i t ab, w o r a u f bereits S E M M E L ( 1 9 6 3 : 
3 6 3 ) für den Aufschluß Hahns t ä t t en hingewiesen hat (vgl . A b b . 6 ) . 

D e r häufig röt l ichbraun gefärbte B t - H o r i z o n t der vor le tz t in te rg laz ia len Pa rab raun 
erde ist zumeist nur reliktisch vorhanden und zeigt an seiner Oberfläche durch das Auf
treten v o n Kiesen oder eine Gefügezers törung deutliche Ab t ragungsmerkmale . D i e ersten 
Umlagerungsvorgänge erfolgten bereits v o r Ausbildung der Wei lbacher Humuszonen , wie 
sich a n h a n d eines von S E M M E L ( 1 9 6 8 : 1 1 7 ) beschriebenen Aufschlusses bei We i lbach zeigen 
läßt . D o r t werden die beiden Humuszonen von Sol i f lukt ionsmater ia l unter lager t , z. T . 
sind sie selbst auf kiesigem L ö ß entwickel t . In Aufschlüssen m i t nur einer H u m u s z o n e ist 
zwischen der Schwarzerde und dem unter lagernden B t - H o r i z o n t immer eine D i sko rdanz 
vorhanden . D i e Umlagerungsvorgänge können ähnlich wie im Al twürm als Anzeichen 
eines feuchtkal ten Beginns der vor le tz ten K a l t z e i t gedeutet werden. Nach dieser A b t r a 
gungsphase folgte eine geringe Lößsed imenta t ion , die durch zwei wärmere, kon t inen ta le re 
Abschni t te mit Bi ldung der Wei lbacher H u m u s z o n e unterbrochen wurde. D i e ä l teren S t r a 
ten des Rißlösses sind nur in wenigen Aufschlüssen und dann zumeist — wie in H a h n 
stät ten und Ostheim — mit nur einer H u m u s z o n e erhalten geblieben. Als Ursache hierfür 
müssen spätere Abtragungsphasen veran twor t l i ch gemacht werden, denen die w o h l einst
mals flächenhaft verbrei te ten Humuszonen bis au f wenige erosionsgeschützte L a g e n wieder 
zum O p f e r fielen. Es hande l t sich dabei zunächst um eine Solif lukt ionsphase, die teilweise 
bis in den vor le tz t in te rg laz ia len Boden eingriff. In der F l i eße rde , die als Os the imer Zone 
bezeichnet worden ist, wurde vor a l lem So lummate r i a l der unter lagernden B ö d e n auf
gearbei tet , weshalb sie selbst einer schwächeren Bodenbi ldung ähnelt . D a diese Zone j e 
doch nachweislich die unter lagernden B ö d e n kapp t und selbst deutliche Anzeichen einer 
Umlage rung aufweist, kann in ihr kein schwächerer Inne r r ißboden gesehen werden . Auch 
lassen sich keine H inwe i se für eine syn- oder postsedimentäre Bodenüberprägung der 
F l ießerde beobachten. E i n Vergleich dieser Zone mit den v o n P A A S ( 1 9 4 2 : 3 4 ) aus dem 
Niede r rhe in -Geb ie t beschriebenen Inne r r ißböden (Rhe indah lene r Boden, Wegbe rge r B o 
den) scheint nicht möglich zu sein, da die v o n P A A S in die Saa l eka l t ze i t e ingeordneten B ö 
den einen deutlichen B t - C h a r a k t e r besitzen sollen. Wenn e ine dem Rhe indah lene r Boden 
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Abb. 6. Stratigraphische Gliederung des Würm- und Rißlösses (Würmlöß nach S E M M E L 1968). 

entsprechende Bi ldung nicht in allen untersuchten Prof i len wieder abge t ragen wurde, was 
ziemlich unwahrscheinlich ist, dann dürfte der R h e i n d a h l e n e r Boden aufgrund seiner M e r k 
male a m ehesten mi t der Parabraunerde im Liegenden der Weilbacher Humuszonen ve r 
glichen werden. 

Ü b e r der Solif lukt ionsdecke herrschten im H a n g e n d e n der Wei lbacher Humuszonen in 
den mi t t le ren Profi labschnit ten wei terhin Umlage rungsvo rgänge vor . Zunächs t kam es zu r 
Ausbi ldung einer lamellenstreifigen Zone , in deren oberen Te i l sowie im darüber lagernden 
L ö ß eingeschaltete S a n d - und Kiesbänder ve r s tä rk te Abschwemmphasen anzeigen. D i e da
mi t verbundene D i s k o r d a n z dürfte in den meisten Prof i len recht erheblich gewesen sein, 
da die jüngeren Schichten sehr häufig au f den Res ten der vor le tz t in te rg laz ia len Pa rab raun 
erde oder auf wesentlich älteren, z. T . auch nichtäolischen Gesteinen l iegen. Allerdings l ä ß t 
sich schwer einschätzen, in welchem G r a d die vorausgegangene Sol i f lukt ionsphase für die 
G r ö ß e der D i s k o r d a n z Vora rbe i t geleistet ha t . 

12 
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Nach den s ta rken Umlagerungsvorgängen in den mit t leren Profi labschnit ten, die A n 
zeichen eines re la t iv feuchteren K l i m a s sind, führ te im jüngeren R i ß eine ve r s t ä rk te L ö ß 
sedimentat ion zur Ablagerung mehrere M e t e r mächtiger Lößdecken , die von unterschied
lichen Verg leyungsmerkmalen überprägt sind. V o n der Faz i e s her gehören T e i l e dieses 
Schichtgliedes zu dem von B R U N N A C K E R ( 1 9 6 6 : 3 4 7 ) aus dem Nieder rhe in -Geb ie t und 
Süddeutschland beschriebenen Fleckenlehmen. Wegen der r e l a t i v häufigen E r h a l t u n g des 
jüngeren Rißlösses konn te durch ein genaueres Studium eine differenzierte A b f o l g e er
k a n n t werden. W ä h r e n d oder zwischen der Lößsed imen ta t ion , die sicherlich durch ein 
trockeneres K l i m a verursacht war , kam es in kurzen kal t feuchten Phasen mindestens sechs 
M a l zur Ausbi ldung schwächerer Böden. Diese sind vom T y p her als N a ß b ö d e n zu be
zeichnen und wurden als Bruchköbele r B ö d e n ausführlich beschrieben. Syngenet ische E i s 
keile, Verwürgungen und eingesunkene T r o p f e n sowie ein sehr geringer Humusgeha l t be
weisen eine B i ldung über Dauer f ros tboden bei einer spärlichen Vegeta t ion . Als grüngraue 
bis f ah lv io le t t e Zonen, die zumeist Mol lusken und K a l k k o n k r e t i o n e n führen und vere in
zel t randliche G o - S ä u m e besi tzen, übertreffen sie mi t Ausnahme des Ba -Naßbodens die aus 
dem J u n g w ü r m - L ö ß bekannten Erbenhe imer Böden . D i e s t ä rke re Verwi t te rungs in tens i 
tä t zeigt sich auch in einem deutlichen Tonans t i eg gegenüber dem R o h l ö ß . 

Neben der Lößsed imen ta t ion und N a ß b o d e n - B i l d u n g t ra ten im jüngeren Abschni t t der 
R i ß - K a l t z e i t auch kurzfr is t ig Abtragungszei ten auf, wie die durch Sande und Kie se belegte 
D i s k o r d a n z im Liegenden des Bo - N a ß b o d e n s anzeigt . Insgesamt weist der obere R i ß l ö ß in 
einzelnen Aufschlüssen ein feinblät t r iges bis well iges Gefüge auf , welches oft als ein A n 
zeichen für schwache, synsedimentäre Umlagerungsvorgänge angesehen wird. N a c h eige
nen Beobachtungen in rezenten Per ig laz ia lgebie ten können entsprechende S t ruk tu ren auch 
allein durch Austauen von schichtig angeordnetem Bodeneis ents tehen ( W E I D E N B A C H 1 9 6 5 ) . 

A n der Bas is des Eembodens läß t sich in einigen Profilen an zumeist s tärker geneigten 
H ä n g e n eine Lamel lenf leckenzone mit grobschluffigen grauen, lehmigen braunen und ver 
einzelt sandig-kiesigen B ä n d e r n beobachten. I n anderen Prof i len tr i t t in diesem Bereich 
dagegen eine Ros t r i ngzone oder unveränder te r L ö ß auf. A n stei ler geneigten H ä n g e n am 
westlichen B a s a l t r a n d des Vogelsberges (Basal tbruch Nickel Dre ihausen, Ziegelei W a t z e n 
born -S te inbe rg ) ist unmi t t e lba r an der Basis des le tz t in terg laz ia len Bodens eine aus B a s a l 
ten bestehende Grobblock-Schut tdecke ausgebildet , die ganz deutlich den Umsch lag zu 
feuchteren Bedingungen in der ausgehenden vor le tz ten K a l t z e i t anzeigt. Im jüngsten R i ß 
k a m es außerdem zur Ablagerung des Kr i f te ler Tuffs, dessen strat igraphische S te l lung zu 
den Bruchköbele r N a ß b ö d e n wegen der z. Z . fehlenden Aufschlüsse nicht sicher angege
ben werden kann . 

Vergleichende Begehungen an z. T . von anderen Autoren beschriebenen Profi len in 
wei ter entfernt l iegenden L ö ß p r o v i n z e n erbrachten auch in diesen Gebieten Gl iederungshor i 
zonte im R i ß l ö ß . Al lerdings soll abschließend nicht une rwähn t bleiben, d a ß bei einer 
R e i h e von Untersuchungen keine vergleichbaren Differenzierungen im R i ß l ö ß beobachte t 
wurden ( L I E B E R O T H 1 9 6 3 : 1 7 8 ; P A A S 1 9 6 2 ; B R O N G E R 1 9 6 6 , 1 9 6 9 ; K H O D A R Y - E I S S A 1 9 6 8 

u. a . ) . In einem überregionalen Vergleich weist die beschriebene Bodenabfo lge jedoch deut
liche Para l l e l en zu der au f zyklisch angeordneten B o d e n k o m p l e x e n basierenden L ö ß g l i e 
derung innerha lb der Tschechoslowakei auf ( D E M E K & K U K L A 1 9 6 9 ) . 
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