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ZUR FRAGE EINER RISSVEREISUNG 
DES SODSCHWARZWALDES 

Gunther Reichelt 

Mit 2 Abbildungen 

The question of glacier formation in the southern 
Schwarzwald (Black Forest) during the Riss period 

Summary: A glaciation of the Schwarzwald during the 
Riss period, though long presumed, had not so far been 

proved. Investigations in the southernmost part of the 

Schwarzwald, the Hotzenwald, in 1951-1958 have brought 
forth new material justifying the conclusion that this part 
of the Schwarzwald was indeed glacier covered in the Riss 

period. 
The existence of a Riss glaciation is supported as follows: 

Gravel analyses of the relevant material regarding the 

degree of roundness resulted clearly in a moraine spectrum; 
on the basis of the individual spectra both solifluidal and 
fluviatile transport could be excluded. The degree of 

weathering of these gravel bodies (they consist on an 

average of 48 ?/o fresh gravel) is considerably higher than 
in the case of typical Wiirm moraines (where the average 
is 78 ?/o fresh gravel). Since in the Riss period the Alpine 

Aare-Rhine glacier pushed up on the southern edge of the 
Hotzenwald to maximally about 600 m. above sea level, 
the degree of weathering of the above mentioned deposits 
can be compared directly with that of the Alpine Riss 

glaciers. The degree of agreement is high. 
In some instances, according to composition, deposition, 

degree of weathering and rounding, it appears that Alpine 
Riss moraines (from the south-east) and Schwarzwald Riss 
moraines (from the north) are interlaced in the area 

Hanner-Rotzel; thus a meeting or mutual superposition of 

Alpine and Schwarzwald ice bodies in the Riss period can 
be inferred. 

Outlining the areas covered with ice in the Riss and 
Wiirm periods shows that the glaciation of the Hotzen 
wald was considerably more extensive than has been 
assumed so far. An the whole the investigation led to 
similar conclusions as those independently reached by 
Pfannenstiel (in the meantime published, see postscript) for 
the eastward adjoining area; they greatly supplement the 

picture of the glaciated part of the western Hotzenwald. 

Die Vermutung einer rifizeitlichen Vergletscherung 
des Schwarzwaldes analog den Vogesen ist alt. 
Steinmann hielt sie fiir sicher und Huber (1905) gibt 
sogar eine Verbreitungskarte friiherer Eiszeiten wie 

der. Buri (1938) versucht einen direkten Nachweis 
auf Grund der Ablagerungen im Raume Remetschwiel 
und Schachen, wo sich Endablagerungen des Schwarz 
walder Eises und des Alpeneises auf 6 bis 7 km 
nahern. Erb widerlegt ihn jedoch (1948 a) und be 
zweifelt eine starkere Rifivereisung, wobei er auf 
die erst jiingst erfolgten Hebungen des Siidschwarz 
waldes als mogliche Ursache schwacherer Rifivereisung 
(1948 b) hinweist. Zwar spricht Pfannenstiel (1950) 
bei seiner Darstellung des rifizeitlichen Stausees von 
Schachen-Tiefenstein davon, dafi ein Rifigletscher vom 
Schwarzwald her vorhanden war, ?ob aber das 
Schwarzwaldeis auch das nordliche Seeufer bildete 
oder ob der Eisrand des Albgletschers noch weiter nord 
warts lag, wissen wir vorerst nicht". 

Die Diskussion dieser Fragen war deswegen un 
moglich, weil eben keine Rifimoranen aus dem 
Schwarzwald bekannt waren. 

Bei eingehenden Untersuchungen (von 1951 bis 1958) 
im Hotzenwald, dem siidlichsten ScWarzwald, ergab 
sich zunachst auf Grund von morphologischen An 
zeichen, besonders aber durch quantitative Schotter 

analysen1), dafi der Hotzenwald zum Teil und zeit 
weise vergletschert war (Reichelt 1955, 1956). Es 
zeigte sich weiter, dafi Schotterkorper vom Moranen 

typ (vgl. Abb. 1 b) sogar recht weit nach Siiden bis 
etwa 700 m NN reichten (Reichelt zit. bei Lang 
1954). Eine Diskussion des Alters, etwa an Hand des 
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7: Spektren des Rundungsgrades verschiedener 
Ablagerungen. 

a) Solifluidale Ablagerungen des Schwarzwaldes 
(19 Analysen) 

b) Moranen des Siidschwarzwaldes ohne Hotzenwald, un 

gegliedert (21 Analysen) 
c) Fluviatile Ablagerungen des Schwarzwaldes inkl. Ter 

rassen- und Hohenschottern (21 Analysen) 
d) Moranen des Hotzenwaldes, wiirmzeitlich (25 Analysen) 
e) Moranen des Hotzenwaldes, rifizeitlich (6 Analysen) 
f) Moranen des Alpengebietes, ungegliedert (10 Analysen). 
kt = 

kantig; kg 
= 

kantengerundet; grd 
= 

gerundet; 
grl 

? 
gerollt. Ausgezogener Block: Mittelwert; gestrichelt: 

Maximalwert; punktiert: Minimalwert. 

4) Zur Methodik vgl. Reichelt 1955. 1960a. 
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Verwitterungsgrades, mufite damals abgelehnt wer 

den, da dieser ? regional gesehen 
? bei den Schwarz 

waldmoranen sehr schwankt (zwischen 5 und 80 %>). 
Auffallend war indes, dafi die glazialen Formen des 
unteren Hotzenwaldes erkennbar, aber verwischt er 

schienen, und dafi die Moranenkorper im Gegensatz 
zum gewohnten Verhalten der Wiirmmoranen zum 

wahrscheinlichen Eisrand hin sparlich wurden. Da 
durch war eine Angabe des Maximalstandes der Ver 

eisung unsicher. Ratselhaft blieben auch einige um 
600 m NN liegende Funde kantengerundeter Schotter 
an den Hangen, ferner wallartige, blockreiche Quer 
wiilste (?Blockstufen") in den Talern des Hiitten 
Bergalinger Gebietes im W bei 700 bis 800 m, der 
Albzubringer im O in der gleichen Hohe und des 
Andelsbaches bei etwa 600 m NN. Einige von Hoch 
mooren erfullte rundliche bis ovale Depressionen, auf 
fallend versteilte und zirkusartige Talschliisse auch 
tief gelegener Taler, rundhockerartige ?isolierte Buk 
kelformen" mit Flankenrinnen und die charakte 
ristische Stufung der Taler mit typischem Wechsel von 

felsigen, abschiissigen Engen und fast gefallelosen 
Weitungen blieben gleichfalls merkwiirdig. Schliefilich 
ist eine nach Form und Anordnung typische Gruppe 
von Strudellochern bei Glashiitten zu erwahnen, die 
30 bis 50 m iiber den nachsten, praktisch gewasser 
losen Talboden in 820 m NN am Rande einer Ver 
ebnung entdeckt wurde. Herr Prof. Dr. Angeby, Lund, 
dem ich Fotos, Karten und Lageskizzen zusandte, 
deutete die Bildungen unter Ausschlufi anderer Mog 
lichkeiten als Strudellocher (pot-holes), entstanden 
durch lateroglaziale Strome zwischen Eis und Hang 
(briefl. v. 12. 8. 1953)2), doch vermochte eine Exkur 
sionsgruppe Freiburger Geologen und Geographen nur 
ein ?non liquet" zu konstatieren. Auch kam hinzu, 
dafi starke Solifluktionseffekte im ganzen Gebiet gla 
zialfreudigen Deutungen Ziigel anlegten. 

Fiir alle diese Erscheinungen nur peridaziale, flu 
viatile, aber auch selbst nivale oder glaziale wiirmzeit 
liche Wirkungen annehmen zu sollen, erschien unmog 
lich. So wurde (1956) eine Rifivereisung erortert, aber 
noch mangels eindeutiger Beweise als unsicher be 
zeichnet. Neue, vorwiegend durch umfangreichen 
Strafienbau geschaffene Aufschlusse sowie erneute ver 

gleichende Untersuchungen von 1956 bis 1958 ergaben 
jedoch eindeutige Aspekte, die kurz dargelegt werden 
sdllen. 

Im Gebiet von Hiitten (880 m) treten ausgedehnte 
Schotterkorper mit Moranenspektrum auf. Sie ent 

halten verschiedene Gneisvarietaten, Granite und sel 

tener Buntsandsteine eelblicher Verfarbung. Die Schot 
ter sind zu durchschnittlich 50 %> verwittert und an 

gewittert. Sie sind zu 15 bis 26 ?/o kantig, 54 bis 65 %> 
kantengerundet und zu 20 ?/o gerundet; typische Ge 
rolle fehlen fast ganz (s. Abb. 1 e). Das Gebiet liegt 
isoliert von anderen grofieren Schottervorkommen auf 
dem Vorwalddach, dessen grofite Hohe 900 m NN 

gerade erreicht. Da der Raum im l ee des west-exoo 

nierten, mauerartig aufsteigenden Wehraabbruchs liegt 
und ein sehr bedeutender Niederschlagsfanger ist, 
diirfte die Wiirm-Schneegrenze dieses Gebiet eben 

2) Audi an dieser Stelle mochte ich Herrn Prof. Dr. 

Angeby, Lund, aufrichtig fiir seine Hilfe danken. 

noch beriihrt haben, doch ist ein von so grofiem 
Materialumsatz zeugendes, bis 700 m NN erstrecktes 
Moranenvorkommen hierdurch nicht ausreichend er 

klart, zumal der viel hohere Oberwald des Ddland 
bereiches (1030 m) keine derart dichten Schotter zeigt. 

Noch bedeutsamer war die neuerliche Untersuchung 
der Kiesgruben um Hanner und Rotzel, beiderseits 
des Andelsbaches. Hier liegt das Gebiet des hochsten 
alpinen Eisvorstofies auf den Schwarzwald. Alpine 
Kalke lassen sich bis zu einer Hohe von 580 m NN 
verfolgen. Es handelt sich um folgende Befunde: 

a) Eine alte Kiesgrube in Rotzel bei 540 m NN zeigte 
1952 unter 200 cm Lehmen mit stark verwitterten 
Schwarzwaldschottern 100 cm machtige, auch alpine 
Kalke fiihrende Schichten, die wiederum von 200 cm 
umfassenden grusigen und lehmigen Sanden mit 3 bis 5? 

SE-Neigung diskordant unterlagert sind. 

b) Westlich des Andelsbaches liegen bei Hanner am 

Schindplatz in 550 bis 560 m NN mehrere verfallene 

Kiesgruben. 1952 wurde hier folgendes Profil angetrof 
fen: Die 70 cm machtige lehmige Verwitterungsrinde 
enthielt unsortierte Gneise, Granite und Buntsandsteine 
mit vorwiegender Kantenrundung (16 ?/o kantig, 48 ?/o 

kantengerundet, 32 ?/o gerundet und 4 ?/o gerollt) von 

?-FaustgroBe. Darunter folgt ein 30 cm machtiges Band 
aus Lehmschmitzen und stark verbackenen, rostroten 
Kiesen. Im Liegenden folgt ein 140 cm erschlossener 

Schotterkorper mit z. T. iiber kopfgrofien Gneisen, Gra 

niten, Porphyren, Quarziten und Buntsandsteinen, sel 
ten aber auch abgerollten und stark verwitterten Kalken 
in unsortierter Lagerung. 

c) Gegeniiber, an der ostlichen Talseite, liegt zwischen 
den Gewannen ?Bartenberg" und ?Krummacker" bei 
570 m NN ein flacher, etwa 100 m langer, west-ost strei 
chender Wall, der am Hang zum Andelsbach etwa 10 
bis 12 m machtig aufgeschlossen ist. Das 1952 aufgenom 
mene und 1958 erganzte Profil ergab: 
0 bis 100 cm braungelbe Verwitterung, vorwiegend 

kantengerundete Gneise, Granite, Por 

phyre, Buntsandsteine und Carneole von 
? Faustgrofie, stark verwittert mit Aus 
nahme der Carneole 22 %> kantig, 58 ?/o 

kantengerundet, 20 % gerundet. 
bis 170 cm In grauem, sandigem Bindemittel Kiese 

und kantengerundete bis gerundete Blocke 
z. T. iiber kopfgrofi. Sortierung angedeu 
tet. Granite, Gneise, Porphyre, Quarzite 
und Buntsandsteine, z. T. mergelig oder 

sandig grusig zerfallend. 
bis 320 cm Verfestigte Schichten von Feinkies und 

Sand, dazwischen rostrote verbackene 
Grobsande. Schichten entgegen Hang 
gefalle nach NW geneigt, nach Siiden aus 

keilend. 
bis 1200 cm In kiesig-sandigem Bindemittel kleine und 

grofie Schotter bis iiber 1,5 m Kanten 

lange. Dazwischen Schmitzen aus gelbem 
Lehm oder blauschwarzem Ton. Schotter 
leicht sortiert, gebogene Schichtung andeu 
tend. Die Schotter sind zu 16?/o kantig, 
54 % kantengerundet, 24 % gerundet und 
6 %> gerollt; sie enthalten 38 % verwit 

terte, 48 %> angewitterte und nur 14 ?/o 

frische, meist auf Quarzite und Granite 
beschrankte Steine. Gneise sind mit rund 

60?/o, Granite zu 18%, blau-violette 

Porphyre zu etwa 15 % und Buntsand 
steine zu 3 ?/o beteiligt. Alpine Gesteine 
bleiben unter 3 Es wurde ein einwand 
frei gekritzter Gneis entnommen. 
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Die Funde erweisen zunachst einmal, dafi es sich 
hier um eine Oberlagerung von alpinen und Schwarz 

waldschottern, dem Verwitterungsgrad nach auch der 

gleichen Zeit, namlich des Rifi-Maximums, handelt. In 
diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dafi ein 

wandfreie Wurmmoranen des Gebietes durchschnitt 

lich 78 ?/a frische Schotter enthalten, die hier erwahn 
ten Schotter von Hiitten, die des Andelsbaches und des 
Albgebietes hingegen durchschnittlich nur 48 ?/o (14 
bis 60 ?/o) frische Schotter auf weisen. 

Die Frage ist nun, ob die Schwarzwaldschotter 
Stauraumsedimente sind, wie Erb (1948 a) und 
Pfannenstiel (1950) fiir die 3 bis 4 km weiter ost 
lich liegenden Schotter von Schachen und Tiefenstein 
annehmen, oder ob echte Schwarzwalder Moranen 

vorliegen, die sich hier mit alpinen Ablagerungen ver 
zahnen. Die Befunde lassen nur eine Folgerung zu: 

1. Da Stauraumsedimente fluviatile und lakustre 
Ablagerungen sind, enthalten sie einen hoheren 
Anteil von gerundeten Schottern und Gerollen3) 
als Moranen (vgl. Abb. 1 c). Die hier ermittelten 
Rundungsgrad-Spektren stimmen aber sehr gut 
mit den typischen Moranen sowohl des ubrigen 
Schwarzwaldes als auch z. B. der Alpen iiber 
ein (vgl. Abb. 1 b, d, e, f). 

2. Stauraumsedimente zeigen eine konsequente 

Schichtung und Einregelung der Schotter (z. B. 
Deltaschichtung am Einigsbiihl bei Schachen!). 
Die hier auftretende Sortierung ist nicht konse 
quent und nur partiell vorhanden. Sie wird ver 
standlich durch die am unteren Eisrand ver 

starkte Schmelzwasserwirkung. Viele Endmora 
nen zumal des Schwarzwaldes zeigen dasselbe 
Bild (vgl. Erb 1948 a). 

3. Schliefilich erweist der Fund eines gekritzten 
Schotters den moranischen Charakter jedenfalls 
fiir die unteren Partien. 

So bleibt nur der Schlufi, dafi es hier in der Tat zu 
einer Begegnung von Schwarzwaldeis aus Norden und 
dem Vorlandgletscher des Aare-Rhein-Tales (verstarkt 
durch Zuflufi aus dem Mettauer Tal) im Rifi-Maxi 
mum gekommen ist. 

Diesem Bild fiigen sich nun auch die anderen Er 
scheinungen ein. Die Schotter von Hiitten und im Ent 

stehungsgebiet des Andelsbaches sowie die (schon von 
Deecke im Mskr. kartierten!) kantengerundeten, nw 

Hottingen uberall verstreuten Schotter finden ihre 
Erklarung als rifizeitliche Grundmoranen. Ihr liicken 
haftes Auftreten, das Verwischte all der glazialen 
Formen ? Huber spricht vom Hottinger Murgtal 
dennoch von einem ?unzweifelhaften Gletschertal von 
sehr altem Typus" (1905 p. 421) 

? sind ebenso ver 
standlich in ihrem Gegensatz zu den frischen Formen 
des Schwarzwalder Wiirm-Glazials, wie andrerseits 
die starken Solifluktionserscheinungen im Hotzenwald 
von Hottingen bis Hogschiir kein negatives Kriterium 
einer Vergletscherung sind. 

Natiirlich ist die Ausdehnung des Rifi 
eises nicht in alien Ziigen genau anzugeben, da 

Moranen, wie ausgefiihrt, nur liickenhaft auftreten. 

3) Tatsachlich sind die Schotter am Einigsbiihl wie folgt 
zusammengesetzt: 3 ?/o kantig, 35 ?/o kantengerundet, 53 ?/o 

gerundet und 9 ?/o gerollt. 

Trotzdem darf unter Benutzung morphologischer 
Merkmale angenommen werden, dafi der Bereich der 
Rifivereisung (vgl. Abb. 2) auf dem Vorwald bei 
Hiitten den Wehraabbruch erreichte (Erratika bei 
Riittehof-Steinegg), nach Siiden bis zum Kiihmoos 
vorstiefi und sich wahrscheinlich im Seelbachtal bis 
unterhalb Wickartsmiihle (650 m NN) erstreckte. Im 
Murggebiet reichte das Eis jedenfalls bis zum Pfaffen 
stegmoor und -riegel (670 m NN), flofi in das Gebiet 
des ?Alten Weihers" (Depression mit Verlandungs 
hochmoor) und zum Andelsbach (Erratika siidlich des 
Siifihofs und auf den Spornen am Pechweg) bis zum 

Wall oberhalb Rotzel, wo die Verzahnung mit den 
alpinen Ablagerungen in etwa 570 m NN erfolgte. Im 
Albgebiet ist eine Konfluenz von Ibacheis und Albeis 
sicher. Auf den Felsen iiber der Ibachmiindung liegt in 
600 m NN ein Schotterrest starken Verwitterungs 
grades mit eindeutigem Moranenspektrum (im Ge 
gensatz zur Schotterzusammensetzung sowohl des 

Wurm-Talbodens von Niedermiihle als auch der re 
zenten Albschotter). 

Ein zweites, hoheres Stadium scheint im Seelbach 
gebiet bei Bergalingen und Glashutten (ca. 800 m NN) 
zu liegen, ferner im Raum ostlich Hogschur (700 bis 
800 m), wo die erwahnten Blockstufen mit Gneis- und 
zersetzten Buntsandsteingeschieben (Wermutbachle) 
auf Granit in den geradezu konserviert erscheinenden 

Albzubringern Breitenbach, Platzmoos, Tannenmatt 

bachle, Wermutbachle und Stellebachle auftreten. 
Ein Schotterrest mit Moranenspektrum bei Segeten 

(Gewann Eiche, 910 m NN) liegt im Pafi zwischen 
Murg und Segeter Bach. Der Verwitterungsgrad ist 
mit 46 ?/o im Vergleich zu den sicheren Wurmmoranen 
des Gebietes (um 20 ?/o) recht hoch. Dafi hier eine 
Transfluenz vorlag, ist sicher. Verwitterungsgrad und 
die weit von zusammenhangenden Wurmmoranen ent 

fernte Lage lassen hier den Schlufi auf Rift zu. 
Nochmals sei auf die Glashiittener Strudellocher 

zuriickgekommen. Als solche schienen sie unbezweifel 
bar, aber ihre Entstehung blieb zunachst unklar. Die 
Verwitterung 

? die Feldspate stehen weit heraus ? 

machte schon friiher wahrscheinlich, dafi es sich um 
eine vorwiirmische Form handelt. Man darf nun mit 
gutem Grund, wegen der umgebenden Moranenschot 
ter von Hiitten bis Hottingen, die mitgeteilte Deu 
tung von Angeby, allerdings auf Rifiglazial bezogen, 
annehmen, so dafi hier in der Tat (im Gegensatz zu 
den falschlich oft so gedeuteten Wasserfall-Strudel 
lochern des Schwarzenbaches, die z. T. heute noch in 
Funktion sind) eine alte ?Gletschermiihle" i. w. S. 
vorliegen wiirde. 

Das Gebiet der Wiirmvereisung beginnt zu 
verlassig dort, wo eine zusammenhangende, ?mach 

tige Grundmoranendecke liegt (vgl. Abb. 2). Die Vor 
stofigrenze lafit sich verfolgen, beginnend mit mehre 
ren Endmoranenziigen in der obersten Murg (Loch 
hauser), in hohen und langen Wallen nach Osten iiber 
das ?Rauhe Rainle" ziehend, den Dachsberg ganz 
bedeckend, bis hin zu den Endmoranen von Remetsch 
wiel. In den Talern ist die Vorstofigrenze nicht so klar. 

Bei der Murg diirfte das Ende der mit dem zen 
tralen Nahrgebiet des Schwarzwaldes zusammenhan 
genden Eismasse vermutlich unterhalb Giersbach 
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^^^^^ 
v4??. 2: Hotzenwald, Obersichtskarte einiger glazialer Ablagerungen und Formen. 

1. Schwarzwaldschotter, vorw. kantengerundet; 2. dsgl., wallformig; 3. Schotter mit alpinen Anteilen; 4. Blockstu 

fen; 5. isolierte Buckel; 6. Depressionen; 7. Verwerfungen; 8. Stauraumsedimente; 9. Grenze des Alpeneises (Rift). 
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(Enge, grofie Stufe, Blockansammlungen) gelegen sein. 
Unterhalb kam aber von Westen immer wieder neuer 

Firnschub aus den schneesammelnden Mulden von 

Herrischried und Gebisbach von den selbstandigen, 
wenn auch kleinen Nahrgebieten des Odlandes. So 
werden die verschiedenen Engen, die nach SE aus 

gebuchteten Weitungen und die Gefallestufen sowie 
die typischen isolierten Buckelformen mit ihren trok 
kenen Flankentalern verstandlich, die das Murgtal 
und seine Nebentaler bis Hottingen herab kennzeich 
nen. 

Ibach- und Schwarzenbacheis haben sich vereinigt. 
Transfluenzen bestanden nach Schotterfunden ins 

Hollbachtal an wenigstens 3 Stellen, namlich am 

Schupisbrunn, am Heidentritt und zwischen Buhl und 
Ebene n. Hartschwand. Das Zungenende mufi unter 

halb Hartschwand gelegen haben, wo eine Morane 
am Hang mit recht frischen Schottern, erratischen 
Gneisen und gekritzten Geschieben in 720 m NN bis 
zu 10 m machtig aufgeschlossen ist. Wie weit die 
Gletschermasse im Ibachtal selbst gereicht hat, ist un 
sicher. Eindeutige Moranenfunde reichen an den Han 

gen bis etwa zur Krembach-Stufenmiindung (etwa 
640 m NN). 

Ferner sind mehrere Wiirm-Stadien zu unterschei 

den, wenigstens drei. Ihre Parallelisierung und Ein 
gliederung macht insbesondere in den Talern vorerst 
noch Schwierigkeiten. Besonders hingewiesen sei hier 
auf die schonen Kare im Raume Horbach-Witten 
schwand z. T. mit verlandeten Karseen, deren Ablage 
rungen (bis ins Spatglazial zuriickreichend) durch 
G. Lang (1954) pollenanalytisch untersucht wurden. 

Abschliefiend sei bemerkt, dafi die der vorliegenden 
Mitteilung beigefugte Karte nur ein Auszug, die Mit 
teilung selbst nur ein grofiziigiger Oberblick ist. Die 

Originalkarte sowie die Erlauterungen dazu werden 
demnachst veroffentlicht werden (Reichelt 1960 b). 

Nachtrag 

Nach Abschlufi des Manuskriptes (31, 3. 1959) 
wurde mir der Bericht der Kommission fiir erdwissen 
schaftliche Forschung aus dem Jahrbuch 1958 der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur in 
Mainz (Bericht v. C. Troll) zuganglich. Darin wird 
(p. 165?166) iiber Untersuchungen von Pfannenstiel 

berichtet, die fiir das ostlich anschliefiende Albgebiet 
von Schachen-Oberalpfen-Etzwihl gleichfalls zum 
Nachweis der Schwarzwalder Rifivereisung wie auch 
des Treffens alpiner und Schwarzwalder Eismassen 
fiihrten. Weiter erschien inzwischen die Arbeit von 
Pfannenstiel: ?Die Vergletscherung des Siidschwarz 
waldes wahrend der Rifieiszeit" (Berichte der natur 
forschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 48, 2, 1958; 
ausgegeben Juni 1959). Beide Schriften legen dar, dafi 
der Hotzenwald wesentlich weiter nach Siiden ver 
gletschert war, als zuletzt noch Erb (1948) annahm. 
Der Verfasser freut sich, dafi damit seine bereits 
1953 vorgetragenen Ergebnisse (G. Reichelt: Zur 

Morphologie und Diluvialgeologie des Hotzenwaldes 
im Gebiet der Murg; Vortrag i. Geogr. Kolloquium 
d. Univ. Freiburg i. Br. am 14. 1. 1953) nun auch von 
anderer Seite Unterstiitzung erfahren. 

Pfannenstiel behandelt in erster Linie das Alb 

talgebiet, so dafi sich seine und die vorstehend dar 
gelegten Untersuchungen gut erganzen. Grundsatzlich 
fuhren die Untersuchungen zu ahnlichen Folge 
rungen. Fiir das Gebiet der Murg, deren Rifivereisung 
Pfannenstiel kurz schildert, differenziert sich aber 
das Bild durch die bei Reichelt (1955) und in dieser 
vorliegenden Arbeit mitgeteilten Befunde wesentlich. 
Insbesondere mufi geschlossen werden, dafi der Hot 
zenwald westlich der Alb im Rifi (wie auch im Wiirm) 
viel umfangreicher vergletschert war, als Pfannen 
stiel auf Grund eines Schotterfundes bei Hetzlen 

miihle annimmt. Der ?Murggletscher" 
? er war in 

Wirklichkeit ein zusammengesetzter Gletscher ? stiefi 
im Rifi jedenfalls iiber den Osthang der Murg bis in 
die westlichen Seitentaler der Alb vor. Nur der Raum 
Gorwihl ? Riifiwihl war vermutlich von rifizeit 
lichen Eis- oder Firnmassen frei. Das Gebiet des Od 
landes mufi als weitgehend eigenstandiges Nahrgebiet 
aufgefafit werden, von dem aus rifizeitliche Gletscher 
dem Murggebiet des Oberwaldes und dem Vorwald 
von Hiitten bis Hottingen zuflossen. Im Wiirm ge 
langten die Gletscherzungen des Ddlandes wohl nur 
vom Herrischrieder Tal aus zur Murg, deren ostlicher 

Talhang wahrscheinlich an keiner Stelle mehr iiber 
schritten wurde. Uber das zwischen Murg und Alb 
liegende Hollbachtal wurde das Notige bereits aus 
gefiihrt. 
Weiter kann hier nicht auf die Arbeit von Pfannen 

stiel eingegangen werden. Das wird an anderer 

Stelle, im Zusammenhang mit einer umfassenden Dar 

stellung pleistozaner und holozaner Erscheinungen 
im Hotzenwald, demnachst erfolgen. 
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Zusammenfassung 

Eine Vergletscherung des Schwarzwaldes in der Rift 
eiszeit konnte bisher nicht nachgewiesen werden, obwohl 
die Vermutung derselben alt ist. Untersuchungen, die im 
sudlichsten Schwarzwald, dem sogenannten Hotzenwald, 
von 1951 bis 1958 durchgefiihrt wurden, brachten indessen 
neues Material zutage, aus dem nur die Folgerung abzulei 
ten ist, daft dieser Teil des Schwarzwaldes im Rift ver 

gletschert war. 
Diese riftzeitliche Vergletscherung wird dadurch belegt, 

daft einerseits solche, Erratika enthaltende Schuttmassen 

angetroffen wurden, bei denen quantitative Rundungs 
gradanalysen eindeutig ein Moranenspektrum ergaben; da 
bei kann auf Grund der mitgeteilten Rundungsgradspek 
tren sowohl solifluidaler wie fluviatiler Transport aus 

geschlossen werden. Andererseits ist der Verwitterungs 
grad dieser Schotterkorper (im Mittel 48 % frische Schot 

ter) erheblich grofter als bei typischen Wiirmmoranen (im 
Mittel 78 ?/o frische Schotter) des Untersuchungsgebietes. 
Da in der Rifteiszeit der alpine Aare-Rhein-Gletscher auf 
den Siidfuft des HotzenwaLdes bis maximal etwa 600 m NN 

hinaufglitt, laftt sich der Verwitterungsgrad der genannten 
Ablagerungen direkt mit demjenigen der Endablagerun 
gen des alpinen eiftzeitlichen Gletschers vergleichen. Beide 
stimmen gut iiberein, wahrend der durchschnittliche Ver 

witterungsgrad wiirmischer Ablagerungen, wie erwahnt, 
geringer ist. 

Aus einigen Aufschliissen geht nach Zusammensetzung, 
Lagerung, Verwitterung und Rundungsgrad hervor, daft 

alpine riftzeitliche Moranenablagerungen aus Siidosten und 
Schwarzwalder Moranenablagerungen von Norden sich im 
Raum Hanner-Rotzel miteinander verzahnen, so daft ein 
Treffen oder wechselndes Uberlagern alpiner und Schwarz 
walder Eismassen im Rift gefolgert werden mufi. 

Eine Skizzierung des rift- und wiirmzeitlichen Eisgebie 
tes zeigt, daft der Hotzenwald wesentlich umfangreicher 
vergletschert war, als bisher allgemein angenommen 
wurde. Im ganzen fuhrten die Untersuchungen zu ahn 
lichen Folgerungen, wie sie unabhangig davon Pfannen 
stiel (siehe Nachtrag) fiir das ostlich anschlieftende Gebiet 
inzwischen veroffentlicht hat, erganzen aber das Bild des 

vergletscherten Bereiches im westlichen Hotzenwald wesent 
lich. 

LITERATURBERICHT UBER MOORE UND 
TORFABLAGERUNGEN AUS TROPISCHEN 

GEBIETEN1) 

Herbert Straka 

Man trifft heute noch vielfach auf die irrige Mei 
nung, dafi in den Tropen keine Moore und Torfbil 
dungen zu finden waren. Freilich ist hieruber noch 

wenig bekanntgeworden, so dafi der muhsame und 
sicher auch nicht vollkommen gegluckte Versuch loh 
nend schien, moglichst vollstandig die weit verstreute 
Literatur hieruber einmal zusammenzustellen2). 

Fruh gibt schon (in Fruh und Schroter 1904, 
S. 134 ff. und S. 150 ff.) eine erste Obersicht uber 

tropische (und subtropische) Moore. Es soli danach auf 
den Karolinen, auf Sumatra und Ceylon Torf geben, 
wobei es aber nicht sicher ist, ob es sich um ?echten 

*) Wenn hier von Torf die Rede ist, dann sei das immer 
im weitesten Sinne verstanden, also Seeablagerungen 
(Gyttja) einbegriffen. 

2) Vgl. P. W. Richards 1952, S. 214?216, 291 ff. 

Torf" handelt. Im Gebiet von Kamerun und Nigeria 
sowie dem Franzosischen Sudan (Niger, Tschadsee, 

Benuesee) gibt es ausgedehnte Siimpfe mit Papyrus, 
Lotos, Schilf und Sorghum; doch soil es sich nur 
um anmoorigen Boden handeln. Ahnlich verhalt es 
sich mit weiteren Angaben aus Tanganjika (ehem. 

Deutsch-Ostafrika), vom Bangweulu-See (siehe jedoch 
weiter unten!), dem Kongo- und dem Nilgebiet, und 
Somaliland (nach C. Keller). Vom Russorogebirge 
am Albertsee und vom Kenia und Kilimandscharo 
wird aus Hohen iiber 3000 bzw. 3200 m das Vor 
kommen von ?eigentlichem Torf" beschrieben. Im tro 

pischen Amerika konnte es in den sog. ? Inundations 

Campos" Rasenmooren ahnliche Bildungen geben. 
Nach den Zitaten mehrerer Autoren wird die Frage 
offengelassen, ob es Moore in den niedrigeren Lagen 
des tropischen Amerika uberhaupt gibt. Dagegen wer 
den ?Siimpfe und eigentliche Torfmoore" aus hoheren 
Lagen der Anden angegeben. Im tropischen Asien soli 
es auf Ceylon und in Vorderindien in Hohen iiber 
1200 m Torf geben, der bis zu 1 m tief aufgeschlossen 
ist. Fruh fafit dann die Berichte von den ozeanischen 
Inseln getrennt zusammen: Unter den tropischen die 
ser Inseln waren danach Moore oder moorahnliche 
Pflanzenformationen auf St. Helena, South Trinidad, 
den Admiralitatsinseln, der Washington-Insel, Neu 
Guinea und Hawaii vorhanden. Fruh schliefit ab: 
?1. So weit die bisherigen Beobachtungen reichen, gibt 
es in den Niederungen der Tropen keinen betrdcht 
lichen eigentlichen autochthonen Torf, hochstens an 

rnoorige Boden, Rohhumus und schwache Rasentorf 
decken. 2. Die Torf bildung setzt in den Tropen erst in 
hoheren Regionen mit dem Klima der gemafiigten und 
kalten Zone einz). 3. Die in den Alluvionen der gro 
fien tropischen Strome erbohrten angeblichen Torf 
lager sind vorherrschend allochthone Gebilde, ..." 

Herzog (1926, S. 52, 75) spricht von ?schon ent 
wickelten Sphagneta in der feuchten Bergregion der 
Tropengebirge", besonders im Buschgiirtel des oberen 

Bergwaldes. Die brasilianischen Kiistengebirge schei 
nen auf den Gipfelplateaus iiber 2000 m ziemlich reine 
Sphagnum-Moore zu besitzen. Herzog vermutet 

solcbe auch fiir die entsprechenden Gebiete Afrikas. 
Aber sie waren in den Tropen uberall schwacher ent 

wickelt als in der gemafiigten Zone. 
Die bisher erfolgreichsten pollenanalytischen Un 

tersuchungen aus den Tropen hat zweifellos Selling 

(1948) auf den Hawaiischen Inseln durchgefuhrt. Nach 
umfangreichen und zeitraubenden pollen- und sporen 

morphologischen Vorarbeiten (Selling 1946?1948) 
wurden mehrere Profile ausgezahlt. Sie stammen aus 

Gebirgsmooren (ombrogene Hochmoore und soligene 
Siimpfe) aus 1220 bis 1765 m Meereshohe und wur 
den in 0,50 bis 3,30 m machtigem Oreobolus-Torf 

(Cyperacee) gewonnen. Nach den Pollendiagrammen 
reichen sie vielleicht noch bis in das Ende des Spat 
glazials zuriick. Troll (1948 und 1958, S. 69) ver 

gleicht diese Polstermoore mit den andinen Distichia 
Mooren (siehe weiter unten!) und den subantarkti 
schen Oreobolus-Donatia-Mooren. Selling (1948) 

3) Vgl. hierzu die Moorkarte der Erde bei Fruh und 
Schroter 1904, S. 150 a. 
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