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Der „Osning-Halt" des Drenthe-Stadials am Teutoburger Wald 
im Lichte neuerer Beobachtungen 

L U D W I G H E M P E L * ) 
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North German Mesozoic Hills (Teutoburger Wald), Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
T K 25: Nr. 3813, 3814, 3815, 3916 

K u r z f a s s u n g : Alte Beobachtungen über glaziale und glazifluviale Ablagerungen am 
Teutoburger Wald zwischen Bielefeld und Lengerich werden auf ihre Interpretierbarkeit als „End
moränen" oder „Endmoränenvertreter" untersudit. Sie werden durch neue Funde an verschiede
nen Stellen ergänzt. Unter Einbeziehung der Erkenntnisse über das Verhalten vorrückenden Eises 
bei Hindernissen ergeben sich für die Bildung von besonderen Reliefformen neue Erklärungsmög
lichkeiten. Die Ursachen sind in glazigenen Vorgängen zu sehen, die einen hohen Grad von Eigen
ständigkeit innerhalb der allgemeinen Bewegung des Inlandeises haben. Diese können mit beson
deren klimatischen Ereignissen verknüpft sein, die sich morphologisch sowohl in den Ketten des 
Gebirges als auch in den Pässen ausgewirkt haben. Damit wird der alte Begriff „Osning-Halt", 
eine Eisrandlage innerhalb der Hamelner Phase des Drenthe-Stadials, auch für den Raum zwi
schen Bielefeld und Lengerich aktuell. Der „Osning-Halt" am Teutoburger Wald würde definiert 
sein als ein in den Pässen durch orographische Gunst verstärkter und am Hindernis des Gebirges 
gestoppter Eisvorstoß. 

[ T h e " O s n i n g - H a l t " of t h e D r e n t h e S t a d i a l a t t h e T e u t o b u r g e r W a l d 
u n d e r N e w A s p e c t s ] 

A b s t r a c t : Former observations on glacial and fluvioglacial deposits along the Teutobur
ger Wald between Bielefeld and Lengerich are interpreted as terminal moraines respectively 
similar glacial relicts. These observations are completed by new findings at different places. 
Integrating these facts into actual knowledge of the way of ice-flow over barriers new explana
tions are given of the origin of special features of morphology within the investigated area. They 
originated from glacial processes fairly independent from the general movement of the inland ice. 
They can be connected with special climatic events which have been influenced by mountain chains 
and gaps. For the region between Bielefeld and Lengerich as well this bears influence on the 
traditional term of "Osning-Halt", i. e. the position of the outer fringe of the inland ice within 
the Hameln phase of the Drenthe Stadial. The "Osning-Halt" at the Teutoburger Wald might be 
defined as a glacial advance favoured by orography within the gaps and stopped by the 
mountains. 

1 . Stand der Forschung und Problemstellung 

Zahlre ich waren die Bemühungen sowohl in Deta i l s tud ien als auch in Übersichtsarbei
ten, den glazialen Formenkre i s des mi t t le ren Ple is tozäns für Norddeutsch land zeitlich zu 
ordnen. D i e Saalevereisung und darin besonders das D r e n t h e - S t a d i a l waren oft Gegen
stand der Gliederungsversuche. N a c h d e m die großen Lin ien von S tad ien , Phasen und 
Staffeln in zusammenfassenden Arbei ten von L Ü T T I G ( 1 9 5 5 , 1 9 5 8 ) , K A I S E R & S C H Ü T R U M P F 

( 1 9 6 0 ) , W O L D S T E D T & D U P H O R N ( 1 9 7 4 ) sowie L I E D T K E ( 1 9 7 5 ) mehr oder weniger sicher 

erarbei te t waren, ger ieten die feineren Abstufungen in den Bl i ckpunk t der Diskussion. 
Besonderes Interesse erweckte das G e b i e t westlich der Weser zwische Bielefe ld , L e m g o 
und Osnabrück. 

Angeregt durch ä l te re Arbei ten wie von B Ä R T L I N G ( 1 9 2 0 ) , M E S T W E R D T ( 1 9 2 6 , 1 9 3 0 ) 

und H A A C K ( 1 9 3 0 , 1 9 3 5 ) , die im R a u m des Teu toburger Waldes einen besonderen g laz ia
len Formenkre is zu e inem „Osn ing-S tad ium" zusammenfügten, untersuchte K E L L E R in 

*) Anschrift des Verfassers: Professor Dr . L. H e m p e 1 , Weierstraßweg 10, D 4400 Münster 
(Westf.). 



46 Ludwig Hempel 

zahlreichen Arbei ten von 1 9 5 1 bis 1 9 5 3 die Einzelgl ieder dieses „S tad iums" . E r konnte 
feststellen, daß verschiedene T e i l e dieser K e t t e , die von Ibbenbüren über Lenger ich, Bad 
Iburg , Dissen und Borgho lzhausen bis Bie le fe ld reichte, nicht als E n d m o r ä n e n e rk lä r t wer
den können . Als Folge dieser strengen Verne inung wurde auch die Diskussion über eine 
mögliche Eis randlage a m Teu toburge r W a l d abgebrochen. H i n z u kam, daß die in den 60er 
J a h r e n von S E R A P H I M ( 1 9 6 2 , 1 9 7 2 , 1 9 7 3 a und b) begonnenen Studien mehr den östlichen 
R a u m , das L ippe r und Ravensbe rge r L a n d , behandel ten . D o r t konn te er zahlreiche „Gla
z ia le H a l t e " — gewissermaßen Unte re inhe i ten einer Phase — el iminieren. 

Zur gleichen Zeit führte G E L L E R T ( 1 9 6 5 , 1 9 6 6 ) aus Er fah rungen im J u n g m o r ä n e n 
gebiet Nordostdeutschlands für bes t immte glazifluviale S a n d - K i e s - K ö r p e r den Begriff 
„Endmoränenve r t r e t e r " ein, den W O L D S T E D T & D U P H O R N ( 1 9 7 4 ) , L I E D T K E ( 1 9 7 5 ) und 
G R I P P ( 1 9 7 5 ) in ihre S a m m e l w e r k e aufnahmen. H i n z u k a m eine weitere F o r m von End
moränenver t re tung , Geschiebelehmdecken, die an Fläche und Mächt igke i t gegenüber dem 
wei teren U m l a n d besonders auffielen. F ü r die Umgebung des Teu toburger W a l d e s hat 
S E R A P H I M ( 1 9 7 2 ) die al ten Beobachtungen v o n S T I L L E & M E S T W E R D T ( 1 9 1 1 ) und M E S T 
W E R D T ( 1 9 1 7 ) über die „nicht unbeträchtl iche Mächt igke i t des Geschiebemergels . . . an der 
Südgrenze der nordischen Vere i sung" ak t iv ie r t und die Kor r e spondenz solcher V o r k o m 
men mit den von ihm kar t ie r ten Grobgeschiebehäufungen e rkann t . In der T a t ist die 
Formul ie rung von M E S T W E R D T ( 1 9 1 7 : 4 1 ) bezeichnend, der von einer Beobachtungsstel le 
im Bega ta l sagt, daß „hier, w o die südlich vorgelager ten H ö h e n dem Eise ein weiteres 
Vorwär t sd r ingen verwehr ten , die G r u n d m o r ä n e endmoränenar t ig zu solcher Mächt igkei t 
aufgehäuft" wurde. D a m i t ha t er das ausgedrückt, was rund 5 0 J a h r e später Kar t i e rungs-
hi lfe für Studien über Eisbewegungen werden soll te . 

Überdies wurde von verschiedenen Sei ten das Spekt rum der Formen an der „Eis rand
l in ie" quan t i t a t iv und qua l i t a t iv erwei ter t , wie z. B . durch die Arbei t über „ D i e Ents te
hung von Gerö l l -Ose rn ( E s k e r ) " von G R I P P ( 1 9 7 8 : insbes. 1 0 6 ) . G R I P P ( 1 9 7 5 ) w a r es auch, 
der gerade zur F rage nach der Funk t ion von Wider lagern für die Eisbewegung wichtige 
Erkenntn i sse gewonnen ha t te , die für die Deu tung der Glaz ia l fo rmengenese in einem 
Berg land hilfreich sein können . 

Zusammenfassend kann man sagen, daß a l l e diese neuen b z w . wieder belebten K e n n t 
nisse über besondere F o r m e n a m In lande i s rand es lohnenswer t erscheinen l ießen, die 
P u n k t e des al ten „Osn ing-S tad iums" unter diesem Aspekt zu untersuchen. D a b e i soll es 
zunächst weniger auf die Zuordnung der F u n d e zu irgendeiner G l a z i a l z e i t m a r k e inner
ha lb des Dren the -S tad ia l s ankommen . V i e l m e h r sollen unter Verwendung der früheren 
Beobachtungen al te und neue Aufschlüsse a u f ihre Brauchbarke i t als Fo rmen einer Eis
randlage überprüft werden. D a s Schwerpunk tp rogramm der Deutschen Forschungsgemein
schaft „Geomorphologische De ta i lka r t i e rung der Bundesrepubl ik Deutsch land" er laubte 
mi r mi t der Spez ia la rbe i t au f dem B l a t t T K 25 B a d Iburg einen guten Eins t ieg in die 
P r o b l e m a t i k . F ü r die F inanz ie rung der Forschungen sei der D F G herzlich gedankt . 

2. Befunde 

D i e Beobachtungen wurden in den Bla t tgeb ie ten der T o p o g r . K a r t e 1 : 2 5 0 0 0 von 
Lengerich ( N r . 3 8 1 3 ) , B a d Iburg ( N r . 3 8 1 4 ) , Dissen, früher Borgholzhausen ( N r . 3 8 1 5 ) , 
Bockhors t ( N r . 3 9 1 5 ) und H a l l e i. W . ( N r . 3 9 1 6 ) gesammelt . S i e werden im D e t a i l meß
t ischblat tweise dargelegt. 

2.1 B l a t t L e n g e r i c h (vgl . A b b . 1) 

I m Bla t tgeb ie t von Lengerich gibt es nur eine Stel le im Teu toburge r W a l d , w o bei 
e iner P a ß h ö h e von 135 m Gletscher re la t iv ungehinder t von N nach S durch das Gebi rge 
vors toßen konn ten : N a h e der S t ad t Lengerich. Es fällt auf, daß in unmi t te lbarer Nach-
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barschaft dieses Durchganges auf den C e n o m a n - H ä n g e n der Südseite des Teutoburger 
Waldes v ie le E r ra t i ca l iegen, während d ie weitere U m g e b u n g arm an F ind l ingen ist. Dies 
gewinnt insofern noch an besonderer Bedeu tung , als gerade im Gebie t mi t höchster W o h n 
pla tzd ichte und ländl ichem C h a r a k t e r eiszeitl iche Geschiebe viel häufiger und zahlreicher 
in H ä u s e r n verbaut sein müßten als in der dünner besiedelten Umgebung . Auch die Süd
hanglage rings um den P a ß , d. h. a b g e w a n d t von der Vors toßr ich tung des Eises , spricht 
dafür, d a ß hier eine A k k u m u l a t i o n durch Ausbrei tung des Eises nach Passieren einer Eng
stelle und damit in r e l a t iv ruhiger L a g e er fo lg t sein muß. D e n Eisvors toß aus N bestätigen 
auch die zahlreichen Geschiebe aus K o n g l o m e r a t e n und hellen Sands te inen des Obe r 
ka rbons (Westfa l ) v o m H ü g e l in den g laz ia len Sedimenten um den P a ß , von denen be
reits H A A C K ( 1 9 3 5 : 2 2 ) berichtet hat . 
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Abb. 1: Glaziale und glazifluviatile Ablagerungen im Bereich des Blattes 3813 Lengerich der T K 25. 

F ü r eine besondere Ablagerungss i tua t ion in der Paßumgebung spricht auch folgende 
Beobach tung : An vielen Stel len des H a n g e s des Teu toburge r Waldes zur Münsterschen 
Bucht l iegen mehr oder weniger r ege lmäß ig Nachschüt tsande auf Grundmoränenab l age 
rung (Geschiebelehm). D a ß es sich um fluviati l abgelager te Sande auf p r i m ä r e r saaleeis
zeit l icher Lagers tä t te und nicht um pe r ig laz ia l e Ablagerungen postdrenthes tadia len Alters 
handel t , beweist die ungestör te Schichtung, z. T . in mehr oder weniger g roßen Schwemm-
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kegeln und -fächern. „Knäue l ig -ve rwürg t e Schichtungen", wie sie T H I E R M A N N ( 1 9 7 0 : 
1 2 2 — 1 2 3 ) auf dem benachbar ten B la t t geb i e t von Teck lenburg gefunden ha t , treten zwi 
schen Lengerich und Lienen auch auf. Ich habe sie aber nur in höheren H a n g l a g e n und 
dami t in ähnlicher Pos i t ion wie bei T H I E R M A N N S Fundor ten angetroffen. E i n e Bohrung N r . 4 
(z i t ier t nach H A A C K 1 9 3 5 : 4 3 ) möge als Beispiel für eine R e i h e anderer s tehen: 

S O Personenbahnhof Lengerich 

bis 0 ,25 m schwach humoser S a n d (Al luv ium) 
bis 8 ,20 m gelber und grauer ka lk f re ie r Sand (Nachschüt tsand) 
bis 9 , 5 0 m brauner , s tark ka lkha l t ige r Geschiebelehm ( G r u n d m o r ä n e ) 

( r : 3 4 2 1 0 0 0 h : 5 7 8 4 1 0 0 ; r : 3 4 2 2 5 0 0 h : 5 7 8 3 7 0 0 ) 

A m P a ß von Lenger ich liegt über der normalen Ablagerungsfo lge „Vorschüt tsand und 
-kies , Geschiebelehm der G r u n d m o r ä n e , Nachschüt tsande" eine weitere F o l g e von Lehm 
in grauer Fa rbe , der von P länerk ies oder S a n d abgedeckt w i r d . D a r a u f lager t ein dünner 
Lößlehmschleier . E igene Bohrungen und Analysen erbrachten das fo lgende Ergebnis 
(Korng rößen -%>) : 

Tab. 1: Korngrößenanalyse, Mächtigkeit und Deutung eiszeitlicher Sedimente bei Lengerich 

bis 3,5 m 
bis 5,0 m 
bis 6,0 m 
bis 8,7 m 
bis 10,8 m 
bis 16,0 m 

Diese Abfo lge ist noch e inmal in bre i te rer F ron t an der S t r a ß e Lenger ich—Lienen anzu
treffen (vgl . auch H A A C K 1 9 3 5 : Bohrung N r . 8 ) . D o r t l iegt sie zwischen den Ki lome te r 
steinen 18 und 19 und kor respondier t mi t einer Einsa t te lung des Teu toburger Waldes um 
1 6 0 m, die damit unter der G r e n z e höchster Geschiebelehmfunde in dieser G e g e n d (225 m) 
l iegt . S o dürfte auch hier ein bevorzug te r Vor s toßweg des Eises gewesen sein. Diese Auf
lage einer zwei ten Geschiebelehmdecke v o n rund 1,5 m D i c k e , von der ersten mit einer 
D i c k e von bis 5 m eindeut ig durch 1—4 m mächtige S a n d - und Kieslagen get rennt , belegt 
ohne Zweifel einen eigenständigen Auf lagerungsvorgang. 

E s handel t sich nach den Regelungsmessungen um eine autochthone Grundmoräne , 
denn die D i a g r a m m e zeigen bei einer Hangne igung von N E nach S W nur f luviat i le Spek
t ren . Bei einer Gesch iebe lehm-Fl ießerde m ü ß t e die Gruppe I ein M a x i m u m aufweisen. I m 
übrigen zeigt die Schichtung keine S tö rungen durch Verkne tungen oder Gle i t t ex tu ren . 

Tab. 2 : Regelungsdiagramme aus glazialen Ablagerungen bei Lengerich 
(Lokalität siehe oben: Rechts- und Hochwerte wie Tab. 1) *) 

Substrat < 0 , 0 0 2 > 0 , 0 0 2 — > 0 , 0 0 6 — > 0 , 0 2 — > 0 , 0 6 — > 0 , 2 — > 0 , 6 mm 
0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2,0 mm 

Lößlehm 4,0 6,4 42,0 27,2 19,6 0,4 0.4 
Sandlöß 3,7 2,8 19,2 62,7 7,3 4,1 0,2 
Geschiebelehm 36,6 25,2 20,0 15,0 2,0 1,2 — 
Kies — — — — — — 
Sand 1,7 — 0,2 1,2 44,4 51,2 1,3 
Geschiebelehm 22,0 31,3 30,2 12,0 3,2 1,3 — 

I I I I I I I V 

Messung 1 28 30 40 2 
Messung 2 29 26 42 3 
Messung 3 26 23 40 11 

*) Alle Regelungsmessungen wurden nach der Methode von P O S E R & HÖVERMANN (1951) 
durchgeführt. 
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Zu diesen Besonderhei ten bezüglich des Geschiebelehms und dami t grundmoränischen 
A k k u m u l a t i o n e n kommt im F a l l e von Lenger ich eine wei tere Ablagerungske t te . Schon 
K E L L E R ( 1 9 5 2 a ) hat „Sand- u n d Kieshügel v o r dem Teu toburger W a l d bei Lenger ich und 
L ienen" untersucht. Gewisse rmaßen als äußere Begrenzung j ene r g laz ia len Sed imente , die 
zwei Geschiebelehmhorizonte besi tzen, liegen die „Sonnenhüge l" in der Bauerschaft A n 
trup ( 5 0 0 m ma l 300 m) und de r „Lohesch" in der Bauerschaft Nieder lenger ich ( 1 0 0 0 m 
mal 6 0 0 m ) . S ie stellen g laz i f luvia le Ablagerungen dar, die K E L L E R ( 1 9 5 2 a ) als K a m e s , 
also To te i s fo rmen , gedeutet h a t . Inwiewei t diese Deutung richtig ist, kann aus den B e 
schreibungen v o n K E L L E R b z w . den derzeitigen Beobachtungsmögl ichkei ten — die S o n n e n 
hügel sind für den A u t o b a h n b a u ausgebaggert , zu Seen geworden — nicht geprüft werden. 
E s ist mindestens zweifelhaft, aus der „ K o n f o r m i t ä t zwischen der morphologischen K u p 
pengestal t und der inneren S t r u k t u r " ( K E L L E R 1 9 5 2 a : 4 3 5 ) au f eine K ä m e schließen zu 
wollen. D i e Oberfläche ist bei Hangne igungen über 2 ° mit Sicherhei t während des W a r t h e 
stadiais und der Weichseleiszeit von per ig laz ia len Bodenf l ießvorgängen betroffen gewe
sen, w o r a u f auch der von K E L L E R ( 1 9 5 2 a : 4 3 7 ) selbst beobachtete Brode lboden bis 0,8 m 
Tiefe hinweis t . E ine Mischung v o n Eisendlage nach der O r o - und Topograph i e sowie E is 
s tagnat ion und -zerfall dieser E n d l a g e im S i n n e von Tote is dürfte den Befunden als E r 
klärung nähe r kommen. D i e F o r m e n wären somi t „Endmoränenve r t r e t e r " im S i n n e von 
G E L L E R T ( 1 9 6 5 , 1 9 6 6 ) und G R I P P ( 1 9 7 5 ) . 

Für die S a n d - und Kieshügel bei Lienen m u ß festgehalten werden , daß sie sowohl nach 
U m f a n g als auch nach H ö h e auffä l l ig aus ih re r umgebenden Glazia l landschaf t herausra
gen: W u l b r i n k 5 0 0 m mal 3 0 0 m und 8 m hoch ; Siensbrink 5 0 0 m mal 4 0 0 m und 12 m 
hoch; W o r b r i n k und M ö l l e n p l a t z 6 0 0 m mal 3 0 0 m und 12 m hoch. D a m i t w i rd v o n der 
T o p o g r a p h i e her die Frage nach dem Grund dieser Rel iefenergie aufgeworfen. Mange l s 
Übere ins t immung von innerer S t ruk tu r und äuße re r Oberfläche verne in t K E L L E R ( 1 9 5 2 a ) 
eine E r k l ä r u n g als Kames . N a c h der Schüttungsrichtung zu ur te i len — sie weist von N 
nach S — k ö n n e n alle Hüge l nicht in die R e i h e der von S E R A P H I M ( 1 9 7 3 b ) für das N E -
Müns te r land entdeckten D r u m l i n s eingeordnet werden. Bemerkenswer t ist, daß auch diese 
besonderen G l a z i a l a k k u m u l a t i o n e n mit e inem flachen Sat te l im Teu toburger W a l d k o r 
respondieren, so daß ein W e g für Eis dorthin frei war . Auch hier spricht der Be fund nach 
Oro- und Topograph ie sowie S t ruk tu r und T e x t u r (s tark wechselnde Schüttungsrichtung 
bei Aufgl iederung in Schichten mi t Fein- und Mit te lsand, Schiuffbänken und einzelnen 
Kiesen nordischen Ursprungs) für eine K o m b i n a t i o n einer lokalmoränischen Eisendlage 
und Tote isablagerung. 

I m übr igen gibt K E L L E R ( 1 9 5 2 b : 356 ) bei der Dars te l lung der „ K a m e s im Becken von 
Hagen ( B e z . Osnabrück)" , d. h. nördlich des Teu toburger W a l d e s , selbst H inwe i se , daß 
die meisten dieser dort gefundenen, zahlreichen, glazifluvialen Ablagerungen einen B e w e 
gungsmechanismus in Richtung des Passes v o n B a d Iburg anzeigen, wenn er sagt, daß im 
Becken von H a g e n die f luvioglazia len K a m e s nach ihrer inneren T e x t u r und räumlichen 
Anordnung als zwei Schot te r s t röme sich dor t vereinigen, b e v o r sie ihren W e g nach der 
Iburger P f o r t e fortsetzen. D a r ü b e r hinaus s te l l t er fest, daß der V e r l a u f der Schot terzüge 
eine g roßräumige Abhängigke i t von den höchsten Erhebungen der Beckenumrahmung 
deutlich macht , die wahrscheinlich zur Zeit de r Ents tehung der K a m e s bereits ausgeapert 
waren. D a m i t kann aber v o n e inem echten Tote i s formenkre i s , wie ihn die KELLERsche 
Kames-Def in i t ion (1952c ) be inha l t e t , nicht d i e R e d e sein. A u ß e r d e m zeigen die H ö h e n 
lagen der sogenannten K a m e s und der g laz ia len Sedimente wei te r südlich am P a ß von 
Iburg an, d a ß ihre Genesen f o r m a l und zeit l ich verschieden sein müssen. D i e „ K a m e s " -
Oberflächen liegen zwischen 9 0 und 150 m über N N , die noch zu beschreibenden E i s a b 
lagerungen bei B a d Iburg a m P a ß , d. h. also we i t e r gefä l leabwär ts , um 1 5 0 — 1 6 0 m hoch. 
Dies ve rwunder t um so mehr , als nach K E L L E R ( 1 9 5 2 b : 3 6 3 ) die vorsaaleeiszei t l iche M o r -

4 Eiszeitalter u. Gegenwart 
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phologie des Untergrundes , auf dem die „ K a m e s " heute aufsitzen, ohne Einfluß auf deren 
V e r l a u f gewesen sein soll. 

Vie lmehr dürfte die E r k l ä r u n g darin zu suchen sein, daß die vermeint l ichen K a m e s 
rel ieforient ier te Sanderschüt tungen eines nördlicher gelegenen Eis randes darstellen, die 
ein Gletscher um Osnabrück mark i e r t hat . Dichtest re i fen von Geschieben im R a u m n ö r d 
lich und nordwest l ich von H a g e n , v o r allem im Wurze lgeb ie t dieser S a n d - K i e s - H ü g e l , 
weisen auf einen H a l t des Eises hin. W i e die Gefä l leverhä l tn i sse der Schüttungen zeigen, 
müssen diese j ünge r sein als die Sed imen te der E i s r and lage am P a ß v o n B a d Iburg, w o r 
auf bereits K E L L E R ( 1 9 5 2 b ) h inwies . Darübe r hinaus können in diese glazifluvialen A b 
lagerungen auch die älteren, mit dem P a ß von B a d Iburg zusammenhängenden Sed imente 
mi t eingearbei tet sein, wie die zahlreichen Geschiebe der P l ä n e r k a l k e zeigen, auf die auch 
schon H A A C K ( 1 9 3 5 : 2 3 ) aufmerksam machte. 

2.2 B l a t t B a d I b u r g (vgl . A b b . 2 ) 

D i e beiden brei testen, tiefsten und damit wichtigsten Einschnit te im Teutoburger W a l d 
innerhalb des Bla t tgebie tes von B a d Iburg sind der bei B a d Iburg und der bei Hi l te r . D e r 
erste enthäl t eine M e n g e glazia ler Akkumula t ionen . M i t einem R a d i u s von ungefähr 2 k m 
um den Durch l aß dehnt sich eine Nachschüttsandfläche aus, unter der an einigen S te l len 
der Geschiebelehm der G r u n d m o r ä n e erbohrt wurde . D i e Mächt igke i t dieser Decke v o n 

2 Hellberg Zimmerbrink 

Abb. 2 : Glaziale und glazifluviatile Ablagerungen im Bereich des Blattes 3814 Bad Iburg d e r T K 2 5 . 
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Nachschüt tsanden ist auffa l lend groß und k a n n bis 25 m bet ragen . N o r m a l e r w e i s e ist sie 
1—5 m dick. 

Für die Beurtei lung der übrigen glazif luvialen Fo rmen a m P a ß von B a d Iburg ist 
wichtig, d a ß unter allen höheren Sedimenten die G r u n d m o r ä n e und die Nachschüt tsande 
liegen. S o ruh te die Abbausoh le der S a n d g r u b e bei P u n k t 1 1 1 , 9 (nach K E L L E R , 1 9 5 2 d : 
„Der E v e n b r i n k " ) auf dem Geschiebelehm der G r u n d m o r ä n e . Diese Ta t sache und die 
regellose Anordnung von K i e s - und Sandschichten — nach K E L L E R ( 1 9 5 2 d : 7 6 — 7 9 ) eine 
endmoränische Ablagerung — waren mit e in G r u n d für die St i l legung. Auch im H a k e n 
tempel w a r 1 9 7 6 ein L e h m h o r i z o n t erreicht und damit Nachschüttsande und hangende 
glazif luviale Aufschüttungen durchteuft. I n der Voßegge ist die Grubensohle noch nicht 
auf dem Geschiebelehm der G r u n d m o r ä n e angekommen . 

Einen besonderen, im ganzen Paßbere ich au f allen G laz i a lhöhen nachweisbaren V o r 
gang der Akkumula t ion belegen die Grobk ies l agen . D i e Beschreibungen v o n K E L L E R 
(195 2d) v o n der Voßegge , dem Hel lberg , Z immersb r ink und H a k e n t e m p e l über S t ruk
turen und T e x t u r e n der K i e s e können durch Funde wei terer Kiesdecken a u f den H ö h e n 
104 ,3 ( 2 k m S S W von G l a n e ) , 1 0 7 , 6 (1 k m S W von G l a n e ) , in der Umgebung v o n Punk t 
105 ,5 ( S t r a ß e G l a n e - B a d L a e r ) sowie a u f der H ö h e 1 1 4 , 2 (0 ,5 k m N E von G l a n e ) er
gänzt werden . D a m i t spannt sich über e iner mehr oder weniger mächtigen Sanddecke mit 
Schluffbänkchen eine Ablagerung , die aus e inem schnell f l ießenden Schmelzwasser resul
tiert. 2 — 6 m breite Bachbe t ten , scharf gegen liegende S a n d e abgesetzt, w a r e n bis vor 
wenigen J a h r e n noch im Bereich der V o ß e g g e und benachbar ten H ö h e n zu beobachten. 
S ie sind d e m Sandabbau z u m Opfer gefa l len . Noch heute sind aber die K i e s k a p p e n der 
übrigen südlichen und östlichen Per ipher ie te i le der Glaz ia lab lagerungen um den P a ß er
halten. D i e Kieslagen sind dor t nach der K o m p a k t h e i t und Geschiebegröße z w a r nicht so 
eindrucksvoll ausgeprägt w ie ehemals im westl ichen Te i l des Bogens , aber an einem ein
heitlichen Ablagerungszyklus lassen sie auch wegen der Ähnl ichkei t der Gesteinsspektren 
keinen Z w e i f e l , wie Vergle iche von den sehr detai l l ier ten Angaben von K E L L E R ( 1 9 5 2 d ) 
mit eigenen Beobachtungen sowie Auszählungen von Gero l l en aus C e n o m a n k a l k , G r a n i 
ten, Gne i sen , Feuersteinen, Osningsandste in , T e r e b r a t u l a k a l k des oberen Muschelkalks 
und T o n m e r g e l ergeben haben. 

Was d ie Deutung dieser Sedimenta t ionsfo lge anbetrifft , so wird man au f jeden Fa l l 
an eine E i s rand lage denken müssen. Dies w i r d auch durch die äußere F o r m des Rel iefs 
angezeigt . I m W und S s ta rk , im E wen ige r s tark ausgeprägte H ö h e n umschließen ha lb
kreisförmig den P a ß und mark ie ren dami t geradezu zwangsläufig den U m r i ß einer Gle t 
scherzunge. Z u diesem B i l d p a ß t auch die Beobachtung , daß neben dem H a u p t b o g e n von 
ca . 1,5—-2,0 k m Radius ein zwei ter , näher a m P a ß l iegender Bogen von Sand-Kieshüge ln 
ausgewiesen werden kann . Dieser zweite, innere Bogen wurze l t an der V o ß e g g e , führt in 
südöstlicher Richtung zur Bundess t raße 5 1 B a d Iburg—Müns te r , läuft über eine flache 
H ö h e (Fabr ikge lände ) und endet weiter os twär t s am K o l - B a c h . D o r t w a r neben einer 
Sand -Kie sg rube nach H A A C K ( 1 9 3 0 : 46 ) e in Prof i l mit bis 35 m Sand , 35 bis ca . 7 0 m Kies , 
ab ca . 7 0 m „Felsen" ( = T u r o n ) erbohrt worden . In Brunnenbohrungen a u f dem Stück 
zwischen V o ß e g g e und der Bundess t raße 5 1 — zit iert nach H A A C K ( 1 9 3 0 : 3 6 ) — folgte 
einer 38 m dicken Sandlage der Geschiebelehm (28 m — 6 1 m „Daule im mit M e r g e l " und 
darunter der „Felsen" des Tu rons ) . D a m i t zeigt auch dieser Höhenzug ungewöhnliche 
M e r k m a l e sowohl nach R e l i e f f o r m als auch nach Sediment inha l t , so daß insgesamt das 
B i l d einer zweiphasigen Abschmelzlage v o r dem P a ß von B a d Iburg entsteht. 

K E L L E R ( 1 9 5 2 d ) hat e inen Te i l der H ü g e l um den P a ß v o n B a d Iburg als Os zu er
klären versucht . Beim damal igen Zustand der Aufschlüsse m a g sich eine solche Deutung 
angeboten haben. Mi t schnellem For tgang der S a n d - K i e s - E n t n a h m e , insbesondere nach 
1 9 7 0 , w o b e i vo r allem die westlichen R ä n d e r der Hüge l aufgeschlossen wurden, stellte 

4 * 
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sich heraus, daß ein wichtiges Argument der O s - E r k l ä r u n g von K E L L E R entf iel : Die durch
gehend hor izonta le Schichtung der Fe in - bis M i t t e l - S a n d e strich an den Hügelhängen 
nicht frei aus. E s gab Ste l len , da bogen die Sandschichten nach W und S W mit bis 2 0 ° 
Neigung ab. Z u m Te i l lagen aber über den abgebogenen Schichten hor izon ta l neue S a n d -
Schluff-Kiesstreifen. Ste l lenweise wurden auch diese wei te r nach W gehend von schräg
verlaufenden Sed imenten ähnlicher S t ruk tu r abgelöst . E s war ein bunte r Wechsel von 
großfächrigen Akkumula t i onen fluvialen Charak te r s . D a s w a r das B i ld der mitt leren und 
unteren Par t ien a m Wes thang des H a k e n t e m p e l s und an der Voßegge , die im übrigen von 
per iglazia l bewegten S a n d - K i e s - L a g e n bedeckt waren . Inwiewe i t in den oberen H a n g 
tei len die ursprünglichen Verhäl tn isse durch weichsei- und endsaale-eiszeit l iche F l ießerde
bewegungen vers tümmel t worden sind und damit eine mögliche Zone der Schichtenabbie
gung abgetragen wurde , kann aus den Befunden im G e l ä n d e nicht erschlossen werden. 
D ie s ist aber für die Deu tung von ger inger Bedeutung. 

Auch ein zwei te r Bauste in für ein N—S-s t re ichendes O s im Sinne von K E L L E R ( 1 9 5 2 d ) 
ist durch den for t laufenden A b b a u entfal len. D i e Be t t en mi t groben Schot te rn hat ten in 
der Voßegge und im Z immerbr ink ost-westl iche Rich tung und lagen dami t r ichtungskon-
ko rdan t auf den Sanden . I m westlichen Te i l des H a k e n t e m p e l s ver l ie f ein Schot terbet t 
sogar von S E nach N W . 

Schließlich fehl t auch die bei Ose rn in der Rege l anzutreffende Korngrößensor t i e rung 
in der Längsrichtung von groben zu feinen Bestandte i len . 

F ü r die E r k l ä r u n g der Gesamts i tua t ion bietet sich v ie lmehr die von L I E D T K E ( 1 9 7 5 : 4 2 ) 
un te r Benutzung der Studien von G R I P P ( 1 9 3 8 ) geschilderten Vorgänge des „Stagnieren
den Eises" an. 

D i e im B la t t geb i e t von Lengerich festgestellte Kor re spondenz von Einschnit ten im 
Teutoburger W a l d mi t dem Auft re ten von besonderen Glaz ia lab lage rungen ist auch im 
Bla t tgeb ie t von B a d Iburg zu erkennen. Neben den eben geschilderten Verhäl tnissen bei 
B a d Iburg ist auch der höhere P a ß nördlich von H i l t e r eine Ste l le , an der auffal lend mäch
t ige drenthestadiale Geschiebe abgelager t worden sind. W e d e r nach der äußeren F o r m 
noch nach der T e x t u r kann man dieses V o r k o m m e n als E n d m o r ä n e bezeichnen, wie es 
H A A C K ( 1 9 3 0 ) getan hat . W o h l aber dürfte auch durch die Guns t des Einschnit tes im T e u 
toburger W a l d ve rmehr t Eis bzw. Schmelzwasser nach Abschluß der drenthestadialen 
Haup tab lage rung Schot te r dort deponier t haben. Auch die Massierung v o n E r r a t i c a au f 
den umgebenden H ä n g e n weist auf einen bevorzugten P l a t z glazialer Akkumula t ion . 

Schließlich sei a u f die K i e s - S a n d - V o r k o m m e n in der Einsat te lung zwischen Gr . F ree -
den und Spannbr ink beim H o f M e y e r zu Reckendor f hingewiesen. Auch da würde ich 
nicht wie H A A C K ( 1 9 3 0 ) eine E n d m o r ä n e ausweisen, sondern wie K E L L E R ( 1 9 5 3 a ) von 
glazifluvialen Ablagerungen sprechen, die wegen ihrer singulären Posi t ion einen längeren 
Ausschmelzprozeß mark ie ren . 

D e r Vo l l s t änd igke i t halber sei au f eine Sand-Kies -Hüge lg ruppe in L a e r - H e i d e und 
L a e r - H ö h e verwiesen. Sie wurde von H A A C K ( 1 9 3 0 ) als endmoränische Ablagerung, von 
K E L L E R ( 1 9 5 1 a ) als G r o ß k a m e gedeutet . D i e Beobach tungen bei fortschreitendem Abbau 
haben nur insofern neue Erkenntn isse erbracht, als an einzelnen Stel len, so bei Punkt 8 0 , 0 
und in den Aufschlüssen westlich des geradlinig N — S - v e r l a u f e n d e n Hauptweges , k le in-
flächig Schuppenstruktur in S a n d - K i e s - L a g e n gefunden wurden. Ihre G r ö ß e läß t einen 
Schluß auf endmoränische T e x t u r zu. E s können aber auch pseudotektonische Versetzun
gen innerhalb einer K a m e - A b l a g e r u n g sein. Allerdings b le ib t K E L L E R ( 1 9 5 1 a : 3 6 2 ) bei der 
E rk l ä rung der S a n d - K i e s - H ö h e n als G r o ß k a m e den Beweis für die Ex i s t enz „mehrerer 
ursprünglicher W a n n e n im Eisuntergrund mit K a m e - S t r u k t u r " schuldig. E r bestätigt das 
Feh len dieses Beweises , indem er sagt, daß in der G r o ß k a m e die E inze lkon turen der 
K le inkames mehr oder weniger nicht in Erscheinung t rä ten . 
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Insgesamt gesehen gewinnt m a n auch v o m Bla t tgebie t B a d Iburg den Eindruck , daß 
die aufgefundenen glazif luvialen Ablagerungen eher einen E i s r a n d markieren und damit 
„Endmoränenve r t r e t e r " sind als Zeugen von Tote is dars te l len. Das Endmoränens tück 
auf dem E v e n b r i n k stützt diese E r k l ä r u n g . 

2.3 B l a t t D i s s e n ( f r ü h e r B o r g h o l z h a u s e n ) 
u n d B l a t t B o c k h o r s t (vgl. A b b . 3) 

In den Bla t tgebie ten Dissen und Bockhors t liegen zwei Pässe , durch die ein Eiss t rom 
bevorzugt in die Münstersche Bucht einfließen konn te : B e i D i s sen -No l l e und bei B o r g 
holzhausen. An beiden Pässen haben sich die v o m Bla t tgeb ie t B a d Iburg bekann ten , be
sonderen Glaz ia lab lagerungen bi lden können . Großflächig sind es Grundmoränenres te , 

Abb. 3: Glaziale und glazifluviatile Ablagerungen im Bereich des Blattes 3815 Dissen 
(früher Borgholzhausen) und 3915 Bockhorst der T K 25. 
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die im Hangenden der Nachschüt tsande zu finden sind. Re ine r Geschiebemergel in Wech-
sellagerung mi t ungestörten S a n d - und Geröllschichten schließen eine F l ießerdeerk lä rung 
genauso aus wie die Ergebnisse der Regelungsmessung: r : 3 4 4 4 1 0 0 h : 5 7 7 6 9 0 0 . 

Tab. 3: Regelungsmessungen in glazialen Ablagerungen bei Dissen 

Hangneigung N—S 
I I I I I [V 

Geschiebemergel 

Geröllschichten 

25 
22 
24 
19 

30 
27 
27 
30 

22 
25 
39 
47 

23 
25 
10 

4 

Tab. 4 : Korngrößenanalysen, Mächtigkeit und Deutung von glazialen Ablagerungen 
bei Dissen-Nolle 

Ort < 0 , 0 0 2 > 0 , 0 0 2 — > 0 , 0 0 6 — > 0 , 0 2 -
0,006 0,02 0,06 

> 0 , 0 6 — > 0 , 2 -
0,2 0,6 

> 0 , 6 mm Mächtig-
2,0 mm keit 

Südfuß des 
Heidbrinks 

r : 3444660 
h: 5676750 

11 

23 

31 

34 

32 

24 

27 

28 

18 

3 

11 

21 

10 

40 

5 

9 

6 

51 

10 Sand 
— 1,2 m 

Geschiebe
lehm II 

—2,1 m 
Sand 4-
Kies —4,1 m 
Geschicbe-
lehm I 

— > 5,3 m 

Südwestfuß des 
Heidbrinks 

r : 3444400 
h: 5676800 

17 

36 

33 

22 

17 

21 

42 

20 

8 

12 

31 

8 

52 

7 

34 

5 

Sand 
—0,8 m 

Geschiebe
lehm II 

—1,5 m 
Sand 4-
Kies —3,1 m 
Geschiebe
lehm I 

— > 4,2 m 

bei Wiebusch 
1 km westl. 
von Nolle 

r : 3443850 
h: 5677275 

38 20 21 

14 

9 

42 

6 

41 Sand 
—0,3 m 

Geschiebe
lehm I 

— > 2,1 m 

Hohlweg 750 m 
ostw. von Nolle 3 

r : 3445500 

h: 5676800 41 

7 41 

19 17 

30 

13 

16 

42 

6 

3 

47 

4 

I 1 

Lößlehm 
—0,7 m 

Sand 4-
Kies —2,8 m 
Geschiebe
lehm I 

— > 4,1 m 
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Ähnliche Ablagerungsfolgen sind v o r a l lem im westlichen und südlichen A k k u m u l a 
t ionssektor des P a ß v o r l a n d e s verbre i te t . Diese topographische L a g e korrespondier t mi t 
den Funden an den anderen Pässen. S i e können im Sinne von WOLDSTEDT & DUPHORN 
( 1 9 7 4 : 3 2 ) als M a r k i e r u n g für eine „ E i s r a n d l i n i e " bei geringer Gletscherdicke gewer te t 
werden . Diese Ablagerungsfolge war berei ts MESTWERDT ( 1 9 3 0 : 4 1 , 7 9 — 8 0 ) bekann t , wie 
die Bohrprof i le N r . 3 westlich der H o m a n n - W e r k e in Dissen bzw. N r . 6 8 0 0 m südwest
lich v o m B a h n h o f D i s s e n — B o d R o t h e n f e l d e zeigen. Darübe r hinaus haben K o r n g r ö ß e n 
ana lysen von P r o b e n benachbarter Bohrungen aus e t w a 2 ,0 m Tiefe gezeigt , daß die obere 
Lehmdecke zu e inem Geschiebelehm gehör t und nicht Res t von L ö ß l e h m ist. 

In Lagekor respondenz zu den G r u n d m o r ä n e n r e s t e n erstrecken sich an beiden Pässen 
S a n d - K i e s - H ü g e l : H e i d b r i n k bei D i s s e n - N o l l e ; Weseb r ink und N o l l b r i n k bei B o r g h o l z 
hausen. Diese wurze ln an den Südhängen des Teu toburge r Waldes und bilden einen V i e r 
te lkreis um den jewei l igen Paß . MESTWERDT ( 1 9 3 0 ) ha t sie vo r a l lem wegen ihrer äußeren 
F o r m als E n d m o r ä n e n gedeutet. In der T a t legen die morphologischen Fo rmen eine solche 
E r k l ä r u n g nahe, denn alle drei H ö h e n z ü g e stellen aus H a n g und E b e n e m a r k a n t heraus
ragende Gebi lde dar . D i e Rel iefenergie be t räg t 2 0 — 3 0 m. Zudem sind ihre H ä n g e re la t iv 
steil . KELLER ( 1 9 5 3 a , 1 9 5 3 b ) hat beide Hüge lg ruppen als glazifluviale Ablagerungen ge
deutet . Was den Weseb r ink anbetrifft , so konn te er damals mangels Aufschlüsse ke ine ge
naueren Angaben für die genetische A n a l y s e machen. E r meinte, d a ß „nach dem äußeren 
morphologischen B i l d eine Ähnlichkei t mi t dem Ibu rge r Os nicht von der H a n d zu weisen" 
sei (KELLER 1 9 5 3 a : 1 9 5 ) . Ein junger Aufschluß, der gerade Einbl ick in die Grobk ie szone 
gestat te t , zeigt, d aß in der T a t eine Ähnl i chke i t mi t den Verhäl tn issen in der V o ß e g g e , 
dem Hel lbe rg und dem Zimmerbr ink besteht . S ie betrifft die wechselnde Fl ießr ichtung 
der „ T a l z ü g e " mi t kopfgroßen Geschieben, e ingebet te t in Fe in- und Mi t te l sande und 
Schlufflagen. E ine solche fluviale Mechan ik entspricht aber nicht der Genese eines Oses , 
wie ich das bereits für die Hügel bei B a d Iburg gesagt habe. Da rübe r hinaus würde auch 
die Schüttungsrichtung von N E nach S W nicht zur Oberflächenachse von N W nach S E 
passen. I m übrigen bestehen an der Zuordnung der Wesebr ink-Ablagerungen zu e inem 
Gletscher aus nördl icher Richtung nach den Geschiebeaufnahmen von SERAPHIM ( 1 9 7 2 a : 
3 4 , 4 6 , 4 7 , 5 3 , 5 4 ) ke ine Zweifel . Es dürfte sich hier um den südwestlichen R a n d des v o n 
SERAPHIM ( 1 9 7 2 a ) als Aue-Hunte -Gle t scher bezeichneten Eisstromes handeln . D i e A b l a g e 
rung wäre genetisch eine Randmoräne . 

F ü r den N o l l b r i n k ha t KELLER ( 1 9 5 3 a ) allein aus der Übere ins t immung von a l lgemei 
ner Fl ießr ichtung und Oberfläche eine K a m e - F o r m gefolgert . D a z u ist zu bemerken, d a ß 
gerade die äußere F o r m durch T ä l e r rezenter Gewässe r bzw. T r o c k e n t ä l e r das P r o d u k t 
jüngere r Abt ragung ist, wie das übrigens auch KELLER ( 1 9 5 3 a : 1 9 5 , 1 9 7 ) erwähnt . D a m i t 
ist das Argument v o n der annähernden K o r r e s p o n d e n z von U r r e l i e f und T e x t u r wenig 
überzeugend. D a s wei te ren fällt auf, d a ß die S a n d - , K ies - und Schlufflagen pake tweise 
s t a rk verstel l t sind. D ie s ist zwar kein eindeut iger Beweis für Druck tex tu ren , wie sie bei 
E n d m o r ä n e n v o r k o m m e n . Sie zeigen aber , daß die Ausschmelzprozesse recht wi r r abge
laufen sind, wie es in Eisrandlagen v o r a l lem bei geringer Eisdicke üblich ist. Auch die 
von KELLER ( 1 9 5 3 a : 1 9 6 ) geschilderten A b k i p p u n g e n von Schiuffbänken nach N , N E und 
S v o n 15 bis 2 0 ° passen genauso in das B i l d eines Endmoränenver t r e t e r s . D i e gebi rgspara l -
lele Rich tung der Schüttungsstrukturen w i r d im übrigen zwangsläufig durch die sperrende 
L a g e des Barenberges südöstlich von Borgho lzhausen e rk lä r t und b e d a r f daher ke iner be 
sonderen Hi l f skons t ruk t ionen durch To te i s l agen . D a b e i kann Eis des Müns t e r l and -Gle t 
schers, wie SERAPHIM ( 1 9 7 3 b ) beschrieben hat , durchaus mit an der Linienführung von 
äußere r F o r m und Sediment inha l t des N o l l b r i n k s bete i l ig t sein. 

Selbständige morphologische und — nach KELLER ( 1 9 5 3 a : 195 ) — auch geologische G e 
bi lde sind Anhäufungen von eckigem, g robem Schut t vorwiegend aus C e n o m a n - K a l k g e -
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Tab. 5: Regelungsmessungen in Baugruben des Neubaugebietes im S W von Borgho! zhausen 
(r: 3451350; h: 5773950) 

Moränische Ablagerung I I I I I I I V 

25 28 27 20 
24 29 26 21 
28 21 27 24 

Fluviatile Ablagerung I II III IV 

30 22 41 7 
21 30 46 3 
26 30 39 6 
24 26 47 3 

steinen in der Neusiedlung im S W von Borgho lzhausen und in Haml ingdo r f . Zahl re iche 
Baugruben gewähr ten Einb l ick in die S t ruk tu r und T e x t u r dieser Akkumula t ionen . 
Regelungsmessungen schlossen eine solifluidale Masse aus, was nach allen Kenntnissen über 
die Träghe i t von Ka lkges te in für F l ießerdeformen auch nicht e r w a r t e t werden konn te . P a 
ketweise waren die mehr kantengerundeten Ges te ine , z . T . in Wechsel lagerung mit S a n d , au f 
verschiedene Bewegungsr ichtungen eingeregelt und beweisen dami t einen Ablagerungsvor 
gang mit wechselnder Fl ießr ichtung. D e r gegenüber anderen Ablagerungen mit G r o b k o m 
ponenten reiche Ante i l von nichtnordischen Stücken läß t die Erk lä rungsmögl ichke i t als 
loka le E i s r and lage zu, die au f den P a ß von Borgho lzhausen ausgerichtet war . N a c h der 
Kle inhe i t der Re l i e f fo rmen k ö n n t e man darin eine ähnliche g laz ia le R h y t h m i k wie bei der 
Abfo lge im P a ß von B a d Iburg sehen. D a m i t würde diesen Ablagerungen am N o l l b r i n k 
und Wesenbr ink in jedem F a l l eher eine doppel te E is randlage als eine Tote ispos i t ion zu
zuordnen sein. Auch diese Genese der beiden B r i n k s bedeutet die Ste l lung eines E n d m o r ä 
nenvertreters . 

A m H e i d b r i n k bei D i s sen -No l l e fehlen Aufschlüsse, die S t r u k t u r und T e x t u r e rkenn
bar machen. H i e r er laubt nur die Ähnl ichkei t der L a g e vor dem P a ß wie in den anderen 
Fäl len einen Schuß au f eine „Besondere G laz i a l ab l age rung" . D i e äußere Form würde einer 
Akkumula t ion in E is randlage nicht widersprechen. 

Nicht ins B i l d von der Zuordnung besonderer Eis randlagen zu den Pässen mi t H i l f e 
moränischer und glazif luvialer Bi ldungen passen die Gesch iebe lehm-Sand-Kies -Ablage run
gen zwischen Dissen und Borgholzhausen bei W e s t - und Os tbar thausen sowie K l e e k a m p . 
Sie liegen a m F u ß hoher , doppel t gestaffelter K ä m m e , so daß ein Transpor tweg über das 
Gebi rge schwer vors te l lba r ist. In einer Untersuchung hat S e r a p h i m ( 1 9 7 3 b ) für das G e 
biet von B a d Ro then fe lde bis B ie le fe ld -Brackwede Eisablagerungen eines Gletschers aus 
der Müns te r l änder Bucht aus westlicher bis südlicher Richtung nachweisen können . D i e 
Befunde, zu denen — al lerdings ohne Aufschlüsse — auch das in Frage stehende A r e a l 
gehört , sprechen für eine Druml in -B i ldung . D a m i t dürften diese gewissermaßen azona len 
Moränengeb i lde eine befr iedigende Stel lung im Sys tem der Eisbewegungen gefunden 
haben. 

D i e heutigen Dich tezonen der E r r a t i c a mark ie ren die W a n d e r w e g e des Inlandeises au f 
beide Pässe zu. D i e Anhäufungen westlich von Borgho lzhausen in den Bauerschaften B e r g 
hausen und K l e e k a m p kennzeichnen eine Bewegungsr ichtung des Eisstromes, wie er nach 
Durchschreiten des Passes durch die Sperre des Barenberges mi t über 2 0 0 m, s tel lenweise 
über 2 6 0 m, a l le in möglich w a r . D a m i t wird ein weiteres M a l die regulierende F u n k t i o n 
des Berglandre l ie fs auf die Ausbrei tung des Inlandeises deutlich (vg l . SERAPHIM 1 9 7 3 a ) . 

K a m e s sind nördlich des Teu toburger Waldes überal l dor t zu finden, wo E i s s t röme 
durch das G e b i r g e in brei te T ie fenzonen konzen t r i e r t wurden und die spätere A b t r a g u n g 
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infolge wei ts tändiger K a m m l i n i e n nur wen ig in die T i e f e erodieren konn te . D a m i t bl ieb 
die Rel ie fenerg ie gedämpft . So ist der W e g von Wel l ingholzhausen nach Borgholzhausen 
kamesreich, der von Wel l ingholzhausen nach Dissen dagegen kamesarm. 

2 . 4 B l a t t H a l l e ( W e s t f . ) (vgl . A b b . 4 ) 

I m Bla t tgeb ie t v o n H a l l e (Westf . ) f ä l l t der M a n g e l an besonderen g laz ia len Ablage
rungen südlich des Teu toburge r Waldes auf . Schon SERAPHIM ( 1 9 6 2 ) e rwähn te bei seinen 
Untersuchungen über den R a u m des südlichen unteren Weserberglandes , daß die Cenoman-
k a l k - K ä m m e des Teu tobu rge r Waldes westl ich von Bie le fe ld wohl zei tweise eisbedeckt 
waren, sich aber w ä h r e n d des Osn ing-Ha l t e s nicht in unmi t te lbarer R a n d l a g e des In l and
eises befunden haben. Aus den Geschiebezählungen und im Vergleich mi t dem Lämmers -
hagener Lobus läßt das nach seiner M e i n u n g „nur die Deu tung zu, daß die For tse tzung 
des Eis randes während des Osn ing-Ha l t e s hier (gemeint ist das Gebie t von Bielefe ld bis 
H a l l e i. W . , der V e r f . ) nicht zu suchen i s t " (SERAPHIM 1 9 6 2 : 4 7 — 5 0 ) . 

E igene Geschiebezählungen haben a b e r gezeigt, daß ein Dichtestreifen mi t Un te rb re 
chung v o n Bielefeld bis westlich Wer the r z ieht , in dem gebietsweise bis 4 0 0 B l ö c k e pro k m 2 

registr ier t wurden. D a b e i wurden al le in Häuse r und Maue rn verbaute mi t einbezogen. 
Südlich der Ket ten ist das Vorkommen g a n z gering. I m G e l ä n d e waren es e twa 5. D i e Zah l 

Abb. 4 : Glaziale und glazifluviatile Ablagerungen im Bereich des Blattes 3916 Halle i. W. 
der T K 25. 
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der verbauten F ind l inge ist durch die hohe Dichte ländlicher Wohns tä t t en mi t großer.] 
Verbrauch einerseits und das städtische G e p r ä g e mit n iedr igem Verbrauch der E r r a t i c a 
andererseits kaum abzuschätzen. U n a b h ä n g i g davon paß t der Dichtestreifen nördlich der 
H a u p t k e t t e n gut zu den von SERAPHIM ( 1 9 7 3 a ) entwickel ten Vorstel lungen eines Aue-
Hunte-Gle tschers westlich der Lin ie B ü n d e - E n g e r . Gleichzei t ig ist mit diesen Funden auch 
ein Hinwei s au f Faz i en eines Eisrandes in unmi t te lbarer Nachbarschaft gegeben. 

D a s letztere glaube ich mit Beobachtungen über drei Ind ika to ren für ein auffäll iges 
V e r h a l t e n des Eises bei H a l l e bestät igen zu können . 

Erstens ist dort die einzige Ste l le im Bla t tgeb ie t , wo im Gefo lge eines bre i ten Passes 
Geschiebe auf der Südsei te des Teu toburger Waldes liegen. 

Zwei tens t r i t t in unmit te lbarer Nachbarschaft , d. h. westlich von H a l l e , j ene r bereits 
bei Borgholzhausen , Dissen und Lengerich beschriebene zwei te Geschiebelehmhor izont auf, 
der im übrigen V e r l a u f des Vor landes zwischen H a l l e und Bielefe ld fehlt . D o r t fehlen 
al lerdings auch die Pässe, die einen E i s s t rom durchgelassen hä t ten . MESTWERDT ( 1 9 2 6 : 19) 
waren diese L e h m e auch bereits bekann t . E r deutete sie aber mi t den Kenntn issen der da
mal igen Zeit als Verwi t t e rungsprodukte , die ostwärts von H a l l e vom W i n d abgeweht 
seien. 

D e r dri t te I n d i k a t o r liegt in ausgedehnten S a n d - und Kiesablagerungen, die sich in 
e inem Ausraum des F lammenmerge ls von Ascheloh bis zum T a l durch die K r e i d e k a l k k e t 
ten bei Amshausen hinziehen. Ihre Deu tung ist problemat isch. MESTWERDT ( 1 9 2 6 ) hat sie 
mangels geeigneter Aufschlüsse nur fleckenweise in die geologische K a r t e aufgenommen. 
S p ä t e r hat HESEMANN ( 1 9 7 1 ) unter günstigeren Beobachtungsbedingungen den re la t iv ge
schlossenen Zusammenhang konsta t ier t . E r sieht in diesen Akkumula t ionen — allerdings 
ohne detai l l ier te Beweisführung — Kamesb i ldungen . Bei der Beschreibung, wie man sich 
die Bi ldung der recht stark nach Fl ießr ichtung, Neigung und K o r n g r ö ß e wechselnden 
Kiese und Sande vorzustel len hat , en t fern t er sich aber wei t von der Kamegenese . V i e l 
mehr sind folgende Beobachtungen für die E r k l ä r u n g wichtig. D e n größten Ante i l am G e 
steinsspektrum der Geschiebe haben die unmi t te lbar au f den benachbarten H ö h e n im E 
anstehenden Geste ine des Osning-Sands te ins . P l ä n e r k a l k e v o m westlich gelegenen K a m m 
oder nordisches Ma te r i a l sind selten. Diese Tatsache weist m. E . darauf hin, daß das Gle t 
schereis sehr nachhal t ig auf den Un te rg rund im Bereich der Unterkre idesands te ine wirksam 
war . E ine einfache E r k l ä r u n g läge in einem längeren H a l t , wobe i durch das jahreszei t l iche 
Oszi l l ie ren des Gletscherrandes die Ab t r agung auf dem Felsuntergrund gesteigert wurde. 
D a z u t r i t t die Ta tsache , daß das aufgestaute Eis nach den Beobachtungen von GRi rp ( 1 9 7 5 ) 
am Hindern is zu besonders großer Mäch t igke i t anwächst und dami t sehr abtragungsträch
tig wird . Übr igens ist ein ähnliches P h ä n o m e n , hohe An te i l e von Osning-Sands te in im 
Geschiebemater ia l , aus den Ablagerungen wei ter südostwärts in der Umgebung des Pals ter
kamper -Berges , Senn-Berges und der Hüneburg bekannt , w o r a u f schon MESTWERDT ( 1 9 2 6 : 
1 9 ) hingewiesen hat . D a ß im übrigen eine gewisse Abstufung in der E i swi rkung von N E 
nach S W im Bla t tgeb ie t s tat tgefunden hat , beweisen die Fundp lä t ze der großen Er r a t i ca . 
S ie liegen alle — bis auf den großen P a ß bei H a l l e — auf der nordostwär t igen F l anke 
des Osn ing -Sands t e in -Kammes , der au f der ganzen L in i e fast geschlossen die 2 8 0 - m -
Höhen l in ie , nicht selten sogar 3 0 0 m, überschreitet . H i e r m u ß eine Haupt l in ie des Eis ran
des gesucht werden. V o n dort sind nur vere inzel t in Einsa t te lungen Eiss t röme wei te r über 
die H ö h e n in den Ausraum des F lammenmerge l s vorgedrungen und haben diesen mit 
feineren Ablagerungen wie Sand und Kies aufgefüllt . D a m i t fand aber eine Entmischung 
des Geschiebestandes s ta t t : Grobes , vo r a l lem nordisches M a t e r i a l oder Leitgeschiebe des 
Aue-Hunte-Gle t schers jenseits des K a m m e s , lokal-einheimisches Mater ia l diesseits. 

Es ist m. E . müßig, entscheiden zu wol len , ob eine solche glaziale A k k u m u l a t i o n mehr 
endmoränischer N a t u r ist oder als Endmoränenve r t r e t e r im Sinne von GELEERT ( 1 9 6 5 , 
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1 9 6 6 ) oder GRIPP ( 1 9 7 5 ) gelten muß. I n j e d e m Fa l l wi rd der Gebi rgskörper einen erheb
lichen Steuerungseinfluß au f Form, Mäch t igke i t und S t ruk tu r der Sedimente ausgeübt 
haben. 

3 . Zur Frage eines „Osning-Halts" im Drenthe-Stadial 

Stel l t m a n die geschilderten Beobachtungen zusammen, so erhebt sich die F rage nach den 
glazigenen Ereignissen, die zu solchen eiszeit l ichen Fo rmen geführt haben könn ten . Diese 
Frage ist nicht neu und w u r d e schon von BÄRTLING ( 1 9 2 0 ) unter dem Ti te l „Die E n d m o r ä 
nen der Hauptvere i sung zwischen Teu tobu rge r W a l d und Rheinischem Schiefergebirge" 
behandel t . E r glaubte b e i m damaligen Untersuchungss tand ein „Osn ing -S t ad ium" postu
lieren zu können, wobei er die meisten S a n d - und Kieshügel als Endmoränen deutete. D e m 
schlossen sich die G e o l o g e n MESTWERDT ( 1 9 2 6 , 1 9 3 0 ) und HAACK ( 1 9 3 0 , 1 9 3 5 ) an. In den 
50er J a h r e n hat dann KELLER ( 1 9 5 1 , 1 9 5 2 ) in mehreren Arbei ten die F rage einer Osning-
E n d m o r ä n e verneint und die meisten glazif luvialen Ablagerungen als K a m e s , Oser 
oder als N a c h - bzw. Vorschüt tsande sowie G r u n d m o r ä n e n erklär t . M i t dieser Verne inung 
einer Eisendlage und der Konzen t r a t ion der Erklärungsversuche auf Fo rmen eines ab 
sterbenden Gletschers, d. h. eines statischen Zustandes, t ra t auch der G e d a n k e an eine 
glazial-kl imat ische Besonderhe i t für diese F o r m e n w e l t in den Hin te rgrund , j a wurde über
haupt nicht mehr diskut ier t . 

M i t der kar tographischen Zusammenste l lung al ler „Besonderen Glaz ia l ab lage rungen" 
im Nahbere ich des Teu toburge r Waldes a u f den Meßt i schblä t te rn Lengerich, B a d Iburg, 
Dissen, Bockhors t und H a l l e (Westf . ) , angereg t durch die „Geomorphologische D e t a i l k a r -
tierung in der Bundesrepubl ik Deutsch land" als Schwerpunk tp rogramm der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, wurde auch die F r a g e nach einer morphogenetischen Ze i tma rke 
innerhalb des Dren the -S t ad i a l s der Saa l e -E i sze i t im Bereich des Teu toburger Waldes auf
gegriffen. Dabe i spielte die Beobachtung eine große R o l l e , daß die besonderen G l a z i a l 
ablagerungen, d. h. a lso jene , die aus d e m normalen Ablagerungszyklus von Sander , 
G r u n d m o r ä n e oder Vorschüt t sand bzw. K o m b i n a t i o n e n dieser Formen herausfielen, mit 
Einschni t ten in den Ke t t enzügen des Teu tobu rge r Waldes verbunden waren . Zudem 
konnte bei der K o r r e l a t i o n von Einschnit t und G laz i a l akkumula t i onen differenziert wer
den nach T ie fe und B r e i t e des Durchlasses im Geb i rge und Qua l i t ä t der Eisablagerung. 
J e t iefer und größer der Einschnitt ausgebi ldet ist, desto formenreicher ist die glaziale 
Serie im P a ß v o r l a n d . Lengerich, Bad I b u r g und Borgholzhausen sind S t a n d o r t e mi t aus
geprägter Formenwel t eines Gletscherendstandes vo r den Pässen. Bei Lienen, H i l t e r und 
Ha l l e (Wes t f . ) sowie solchen mit höheren Durchlässen findet man einen ärmeren F o r m e n 
kreis. 

Be i der Diskussion über die Bedeutung der einzelnen Fo rmen als Anzeiger für g laz i -
gene Ereignisse habe ich a u f die Def in i t ionen und Klass i f ika t ionen von GELLERT ( 1 9 6 5 , 
1 9 6 6 ) , WOLDSTEDT & DUPHORN ( 1 9 7 4 ) , GRIPP ( 1 9 7 5 ) sowie LIEDTKE ( 1 9 7 5 ) zurückgegrif
fen. D a n a c h sind Haup t l e i t fo rmen der E i s r a n d z o n e n die Endmoränen . D a m i t sind häufig 
auch sogenannte E iskontak tb i ldungen verknüpf t . GELLERT ( 1 9 6 6 ) nennt E i s k o n t a k t b i l 
dungen ohne Zusammenhang mit E n d m o r ä n e n „Endmoränenve r t r e t e r " . D a z u rechnet er 
als wicht ige F o r m die K ä m e . WOLDSTEDT & DUPHORN ( 1 9 7 4 : 3 1 ) sagen, daß die K ä m e 
oft nur schwer von E n d m o r ä n e n zu t r ennen ist und sie namentl ich im Be rg l and häufig 
zusammen vo rkommen . V o n der äußeren F o r m und v o m inneren Aufbau her sind auch 
die R a n d k a m e — gebi ldet als E i s randform an der N a h t zwischen Eis und Nebenges te in — 
kaum von Endmoränen zu unterscheiden. S o sind ohne Zweife l einige S a n d - K i e s - A b l a g e 
rungen nördlich des Teu toburge r Waldes a u f dem Bla t tgeb ie t von H a l l e (Wes t f . ) R a n d -
kames und damit Endmoränenver t r e t e r . I n j edem Fa l l aber sind K a m e s Fo rmen , die durch 
Ausschmelzen und Aufschüt ten im Bereich s tagnierenden Eises zustande kommen und nicht 
— wie es KELLER ( 1 9 5 2 ) annimmt — Erscheinungen des Tote isformenkreises . D a r ü b e r 
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hinaus können Eis randlagen auch infolge nur kurzzei t igen Sti l ls tandes des Gletschers aus 
einfachen, e r ra t i ca -a rmen bis -losen Anhäufungen von Sanden und Kiesen bestehen, die 
den Sandern äußerl ich und innerlich ähnlicher sind als der K ä m e . D a r a u f machte LIEDTKE 
( 1 9 7 5 ) besonders aufmerksam. 

Schließlich sei da r au f verwiesen, daß bei sehr ger ingmächt igem Inlandeis typische E n d 
moränenver t re te r fehlen. D i e „Eis rand l in ie" wird dann durch eine besonders g roße V e r 
brei tung von Grundmoränenres ten , oft kombin ie r t mi t einem Wechsel der Rel iefenergie , 
markier t . D i e Mäch t igke i t der Anhäufung k o m m t nach der T e x t u r und den Regelungs
messungen zweifelsfrei nicht von postdrenthestadia len Fl ießerdeprozessen. Beispiele am 
Teutoburger W a l d wären westlich von H a l l e , Borgholzhausen , Dissen und Lengerich. 
Auch dies weist a u f eine selbständige eiseigene A k t i v i t ä t der Gletscher hin, die ihre U r 
sache in einer kl imat ischen Osz i l l a t ion haben kann. Dies e rkannten schon STILLE & MEST
WERDT ( 1 9 1 1 ) b z w . MESTWERDT ( 1 9 1 7 ) im Lipper L a n d . 

Als wei tere Beobachtung fügt sich diejenige über Dichtestreifen nordischer G r o ß g e 
schiebe im S inne von SERAPHIM ( 1 9 6 6 , 1 9 7 2 ) naht los in das bisher gewonnene B i ld ein. 
Fas t überall dort , w o besondere glazigene Ablagerungen im Paßbereich v o r k o m m e n , häu
fen sich in der Nachbarschaft E r r a t i c a , so z. B . bei Lengerich, Dissen-Nol le , Borgholzhausen 
und H a l l e - W e r t h e r . 

Angesichts dieser zahlreichen und sich ergänzenden Beobachtungen wunder t es, daß 
KELLER in seinen zahlreichen Arbe i ten nie den Gedanken eines glazialen H a l t e s am T e u 
toburger W a l d diskut ier t hat. V i e l m e h r hat er dadurch, daß er die E r k l ä r u n g der S a n d -
und Kieshügel als K a m e s — nicht selten mi t erheblichen Unsicherhei ten — so s tark f a v o 
risiert hat, die genetischen Zusammenhänge in K o m b i n a t i o n mit den oro- und topograph i 
schen Lagen als einheit l iche Eis randlage größerer Ausdehnung nicht ins Auge gefaßt . D a b e i 
dürfte die damals noch wenig differenzierte Vors te l lung von den K a m e s als F o r m e n des 
„Sta t ionären To te i se s " , insbesondere über Grundmoränen und abseits von E n d m o r ä n e n , 
mi t Schuld haben . 

Bei der glaziologischen Beur te i lung der besonderen Kal tze i t ab lagerungen vo r den Päs
sen des Teu toburge r Waldes spielt das Geb i rge selber eine wichtige R o l l e . Q u e r zur a l l 
gemeinen Bewegungsr ichtung des Inlandeises gelegen und aus einer R e i h e von gestaffelt 
h intereinander l iegenden Ke t t en aufgebaut , hat es die Bewegung des Eises s tark behindert . 
D i e Vie lzah l und L a g e der kle ineren K a m e s nördlich des Teutoburger Waldes zeigt an, 
wie sehr das E is in al le Nischen und W i n k e l des St rukturformenschatzes eingedrungen ist 
b z w . hineingedrückt wurde. D a m i t minder te der Teu toburge r W a l d das T e m p o der Süd
wärtsbewegung des Inlandeises und schuf durch die Behinderung u. U . sogar eine S t i l l 
standslage. D i e L a g e von K a m e s vorzugsweise har t nördlich der Haup tke t t en des K r e i d e 
kalkes beweisen die S tauwirkung . I m benachbarten Bünde r und Her fo rde r R a u m hat 
SERAPHIM ( 1 9 7 3 ) in einer anderen Frageste l lung die besondere Wirkungsweise der Pässe 
des Wiehen-Weser -Gebi rges auf E iss t röme aufgedeckt. 

E ine E r k l ä r u n g für die Fül le der Ablagerungen in Nachbarschaft solcher Wide r l age r 
ha t GRIPP ( 1 9 7 5 ) im Zusammenhang mi t Eis , das gegen Stauchmoränen oder Hochsander 
fließt, gegeben. E r ha t beobachtet , d aß in den geschilderten Si tuat ionen die wechselnde 
Eiszufuhr am Hinde rn i s durch Aufsteigen und Abs inken der schmelzenden Oberfläche 
des Eises ausgeglichen wird. E i n e Verschiebung der L a g e des Eisrandes t ro tz Zufuhr t r i t t 
dabei nicht ein. 

Gerade das le tz te re erk lär t aber drei Befunde im Ge lände zwischen Lengerich und 
B ie l e fe ld -Brackwede : 

1 . D ie gegenüber der ebenen Oberf läche größere Mäch t igke i t der glazifluvialen Sedimente 
als Fo lge hoher Eisaufhäufung v o r und am Hindern i s ; 

2 . D i e „Besonderen A k k u m u l a t i o n e n " , gemeint sind die Endmoränen BÄRTLINGS, HAACKS 
und MESTWERDTS, die Kames , Oser und Sander KELLERS oder die „ E n d m o r ä n e n v e r -
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t re te r" in meinem Sinne als Ergebnis von ve rmehr t ausfl ießendem Eis durch die Pässe 
als eine F o l g e der Pressung von Eismassen an den K ä m m e n zu beiden Se i t en der 
Durchlässe; 

3. D i e sanderähnl iche S t r u k t u r und T e x t u r so v ie le r glazif luvialer Sedimente a m und im 
Teu toburge r W a l d als F o l g e einer von Hindernissen erzeugten Stagnat ion des E i s 
randes b z w . seiner gletscherseitigen Nahbere iche . 

In diesem Zusammenhang stören die Ablagerungen des Münster land-Gle tschers im 
Sinne von SERAPHIM ( 1 9 7 3 b : 8 0 ) nicht das B i l d eigenständiger Eisbewegungen von N her. 
S o wie die A r m u t an Geste inen aus den Z e n t r a l - und N o r d k e t t e n des Teu toburger W a l 
des im Geschiebespektrum den Müns te r land-Gle t scher kennzeichnen, so markier t der Re ich
tum gerade an diesen Geste inen die glazialen und glazifluvialen Sed imente der N o r d g l e t 
scher (Aue-Hunte -Gle t scher sowie andere, wei te r westliche, noch unbenannte E i s s t röme) . 

Da rübe r hinaus wird m a n als weitere Fo lge des Aufstauens von bewegtem In landeis 
im Gebirge b z w . im P a ß jewei ls unterschiedliche Wirkungen und dami t Formen e rwar ten 
müssen: geringe Verschiebungen des Eisrandes im Gebi rge bedeuten Uni fo rmi tä t der Se 
dimente, Bewegungen im P a ß und seinem V o r l a n d führen wegen Ausdehnungsmögl ichkei t 
lokal zur Differenzierung der V o r g ä n g e und d a m i t auch der F o r m e n . 

Häufung und Ausprägung dieser Fo rmenwe l t er lauben es, von e inem kl imat isch-glaz io-
logischen A k t hoher Eigens tändigke i t zu sprechen. S ie werfen die F rage nach der Bedeu 
tung und der möglichen E ino rdnung im B i l d drenthestadia ler Erscheinungen auf . D a b e i 
dürfte es gleichgültig sein, o b es sich um eine H a l t e l i n i e des Rückzuges (Eis randlage ohne 
E n d m o r ä n e ) oder um einen bescheidenen V o r s t o ß mi t stellenweise endmoränischen S t r u k 
turen handel t . D e r G r a d dieser sedimentologisch-geomorphologischen Eigens tändigkei t 
rechtfertigt m. E . , von einer g lazia l -morphologischen Ze i tmarke a m Teutoburger W a l d 
zu sprechen. D a m i t d ü r f t e d e r a l t e B e g r i f f d e s „ O s n i n g - S t a -
d i u m s " w i e d e r a u f g e n o m m e n w e r d e n k ö n n e n . E n t s p r e c h e n d 
d e r n e u e n N o m e n k l a t u r s o l l t e m a n v o n e i n e m „ O s n i n g - H a l t " 
s p r e c h e n . D i e s e n w ü r d e i c h d e f i n i e r e n a l s e i n e n i n d e n P ä s s e n 
d u r c h o r o g r a p h i s c h e G u n s t v e r s t ä r k t e n u n d a m H i n d e r n i s d e r 
G e b i r g e g e s t o p p t e n k u r z e n E i s v o r s t o ß . V o n SERAPHIMS ( 1 9 7 3 a ) A u e -
Hunte-Gle t scher bei H e r f o r d und Bünde und den „Glaz ia len H a l t e n " im Lipper L a n d 
zwischen Osn ing und Weser (SERAPHIM, 1 9 7 2 ) k ö n n t e eine zei t l iche Anlehnung für die 
„Besonderen G l a z i a l f o r m e n " a m Teutoburger W a l d zwischen Bie le fe ld und Lenger ich 
gefunden werden . Wei te re S tud ien dazu müß ten sich auf die Re l i e f fo rmen im Bereich 
westlich des Aue-Hunte -Gle t schers konzentr ieren. E r s t e Funde mi t genauen Auszählungen 
von Geschiebeblockstreifen bei Osnabrück lassen mi t ähnlichen Staffelfolgen wie im L i p 
per L a n d rechnen. D a m i t dürfte ein W e g des Inlandeises mit u. U . para l le ler Bewegungs 
rhy thmik gefunden werden können , der eine nachhal t ige Beschickung der Nordse i ten des 
Teutoburger W a l d e s und seiner Pässe mit g laz ia len und glazif luvialen Sedimenten vo r 
zeichnet. 
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