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Feldbeobachtungen zu WurmloEstratigraphie und Eltviller Tuff an 

der Mittelmosel sowie an der Munterley bei Gerolstein

von

HARTWIG LOHR

Einfuhrung:

Als pleistozane Deckschichten wurden abseits des Moseltales im hier interessierenden 

Gebiet meist relativ geringmachtige, polygenetische „Decklehme" beschrieben, die sich 

in wechselnden Anteilen aus Residuallehm, Solifluktionsmaterial und aolischen Kompo- 

nenten zusammensetzen (Bourguignon u. Delecour 1955. - Storoni 1980. - Negendank 

1983, 115 ff.). Somit erscheint es angebracht, einige LoBprofile typischen, mit anderen 

Regionen vergleichbaren Aufbaus zu prasentieren. Eine besondere Hilfe bei der Profil- 

konnektierung war dabei das Eltviller Tuffband, das bereits mehrfach als Leithorizont im 

hbheren Wurm herausgestellt wurde (zuletzt: Meijs u. a. 1983. - Juvigne 1984). Da, 

soweit wir sehen, bislang weder dieser Tuffhorizont noch gegliederte WurmldRprofile 

aus der Trierer Region vorgestellt wurden, soll dies hier geschehen, zumal entspre- 

chende Aufschlusse dem Verf. bei Feldarbeiten zur archaologischen Denkmalpflege 

einerseits laufend auffallen, andererseits genauso haufig noch vor einer detaillierten 

Dokumentation wieder zerstort oder verfullt werden, womit sich die Notwendigkeit 

einer naturgeschichtlichen oder geologischen Denkmalpflege andeutet. Doch auch aus 

der Sicht der archaologischen Denkmalpflege kommt der Wahrnehmung und Dokumen

tation derartiger Ablagerungen einige Bedeutung zu: Neben ihrer Eigenschaft als mbg- 

licher Lagerstatte altsteinzeitlicher Funde und Siedlungsreste (Brunnacker u. Hahn 1978) 

bietet die Auspragung bzw. Erhaltung des hbheren Profilteiles einen Gradmesser zur 

Abschatzung nacheiszeitlicher Erosionsvorgange, die einen unverzichtbaren Bestandteil 

archaologischer Quellenkritik bildet.

Profile:

1. Gerolstein, Kr. Daun, FuB der Munterley (Abb. 1)

Lage: Mtbl. 5705 Gerolstein: r 46880, h 65620; NN ca. 375 m

Situation: Das hier beschriebene Profil entstand beim hangwartigen Bbschungsanschnitt 

der GymnasialstraEe wahrend des Baus der der Volksbank gegenuberliegenden Garagen 

und Zufahrten. Die Profilaufnahme erfolgte am 19. Juni 1983.

Der inzwischen abgeschragte und begrunte AufschluB befand sich im sudexponierten 

Unterhang der nordlich bis 481 m NN ansteigenden Dolomitfelsen der Munterley, ca. 

15 m uber dem heutigen Niveau der Kyll, 150 m nordlich von dieser. Die Munterley- 

Felsen sind wegen ihrer palaolithischen Funde in verschiedenen Spaltenhbhlen (Weiss 

in Veil 1978, 104 f.) bekannt, so daB hier eine vordergrundig geologische Beobachtung 

mitgeteilt werden soll, die aber indirekt zur Datierung der Hohlenablagerungen und zur 

Klarung der palao-topographischen Situation zur Zeit der palaolithischen Besiedlung 

beitragt.
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Profilaufbau (Abb. 2)

1 28 cm graubrauner, humoser Lehm, fein krumelig, zum Liegenden zunehmend 

schwach feinsaulig-brockig brechend; offene Krotowinen mit Tonein- 

schlammung. Nachst der Basis zahlreiche, gut kantengerundete, feste Dolo- 

mitstucke bis 3 cm 0, zum Hangenden abnehmend, dort Anreicherung

flach eingeregelter, plattiger Dolomitstucke bis 10 cm . Einzelne rosa

Brandlehm- oder Ziegelkrumel bis 0,5 cm, jedoch keine Holzkohlen oder 

Molluskenschalen.

2 25 hellgraubrauner, schwach humoser Lehm wie vorher, schwach feinsaulig 

brechend. Nachst der Basis lagige Anreicherung teilweise flacher, fester,

kantengerundeter Dolomite 3-5 cm 

(1 cm 0): = ? Diskordanz.

sowie ein gerundetes Basaltlavastuck

3 35 rotlich-braungrauer LoB, nadelstichporig, steinfrei, grob saulig brechend, 

mit dunnen, dunkel graubraunen Tonhautchen auf den Bodenkbrpern.

4 45 wie 3, jedoch nach unten abnehmend deutlich feinsaulig brockig brechend, 

mit sehr starken, schwarzbraunen, humosen Tonbelagen auf den Aggrega- 

ten. Entsprechendes Material auch in Krotowinenfullungen im Liegenden.

5 25 braungrauer, leicht rotstichiger Loh wie 3-4, an Oberkante Lage flacher, 

scharfkantiger, murber Dolomite (bis 10 cm 0), zum Liegenden zunehmend 

kantengerundeter und weniger zermurbter Dolomitschutt (0,5-2 cm 0).

6 10-15 rotlich-brauner LoB, nadelstichporig, mit hohem Anteil scharfkantigen 

Dolomitschutts (0,2-1 cm 0) und vereinzelten Blocken bis 15 cm 0. Dolo

mite oberflachlich teilweise gerotet. Schicht zum Hangenden und Liegen

den scharf begrenzt, seitliches Durchhalten in einzelnen welligen, sich 

verzahnenden Linsen.

7 5-10 hellgrauer Loh, nadelstichporig, kalkhaltig, nachst der Basis schwache

Gleyflecken mit rostroten Saumen, ganz vereinzelt scharfkantiger Dolomit- 

feinschutt bis 1 cm 0, ohne scharfe Grenze ubergehend in:

8 40-45 gelbbrauner LoB wie 7, jedoch weniger porig, zum Liegenden Zonen mit 

schwach gerundetem Feinschutt bis 1 cm 0. Uber der Basis graue Gleyflek- 

ken mit schwachen, hellrosa Rostsaumen.

9 5-15 rotlichbrauner, durch Dolomitgrusanteil „sandiger", lockerer Schluff mit

viel schwach gerundetem Dolomitschutt um 3 cm 

Anteile) und einzelnen Blocken von 10 und mehr cm

(ohne[!] feinere 

. Schicht verlauft

wellig, ist stellenweise durch ein Zwischenmittel aus braungrauem LoB 

zweigeteilt.

10 15-20 braungrauer LoB, schwach porig, mit etwas leicht gerundetem Dolomit

schutt bis 5 cm 0, schwach polyedrisch brechend, mit graubraunen Tonbe

lagen auf den Aggregaten, leicht blattrig brechend. Feine schwarze Man- 

ganflecken.

11 35-40 hellgraugelber, „typischer" LoB, kalkhaltig, blattrig, kaum Poren, zum 

Liegenden etwas braunlicher und zunehmend Schnure leicht gerundeten 

Dolomitschutts (0,5-2 cm 0).
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12 20 gelbgrauer, vergleyter LoB, kalkhaltig, am Top dicht gelagert, zum Liegen- 

den schwach porig, schwach blattrig, kleine rosa Rostflecken bis 2 cm 0. An 

der Basis Band mit schwarzen ManganschlieBen und leicht gerundetem, 

festem Dolomitschutt (1-3 cm 0) mit schwarzfleckiger Manganauflage: 

Diskordanz.

13 20 gelb-grau fein gebanderter, kalkhaltiger LoB, dicht, porenfrei; im Hangen- 

den stecknadelkopfgrofe, schwarze Manganflecken, ebd. cm-machtige, 

kurze Schmitzen dunkelgrauen Tuffs. An der Basis 4 mm starkes, hellrosa 

Rostband.

14 40 ff hellrostbraungrauer, kalkhaltiger LoB, porenfrei, zum Liegenden zuneh- 

mend grauschlierig sowie mit Gleyflecken mit orangeroten Rostsaumen. 

Starker Anteil deutlich kantengerundeter, fester Dolomitschutte (1-2 cm 0) 

und Steine um 10 cm 0, grofenteils mit glatt glanzenden Manganbelagen. 

Blattrig absondernd, Steine Ibsen sich glatt aus der LoBmatrix. Mollusken- 

schalentrummer.

2 Meter ost-nordbstlich des Hauptprofils 1-14 war der Profilabschnitt mit Eltviller Tuff 

etwas besser entwickelt, weshalb er hier vorgefuhrt werden soll (Abb. 2,1 B).

12b 15 im Hangenden gleygrau, tiefer rbtlich-braune FlieBerde, kalkhaltig. An der 

Basis Diskordanz wie 12.

13b 30 wie 13, jedoch im Hangenden 2-3 cm grau-rbtliches Gleybandchen mit 

wenig Feinschutt eingeschaltet sowie mehrschichtige Schmitzen des Eltvil

ler Tuffs mit folgendem Feinaufbau: vom Hangenden zum Liegenden: 

12 mm grauschwarzer Tuff

12 mm LoB mit wenig graubraunem Tuff

3 mm dunkelgrauschwarzer Tuff

15 mm LoE mit 2-3 verzahnten Schmitzen grauen Tuffs

42 mm

an der Basis schwache Diskordanz mit Steinsohle.

14a 30 wie 14, jedoch zunachst 5 cm steinfrei, dann 20 cm starker rotlich mit 

einzelnen Rostflecken und zunehmend dicht gelagerter, leicht geschichte- 

ter, kantengerundeter Schutt, dann Blockschutt.

erbohrt: 

10

40

wie 14a mit stark gerundetem Grus mit Manganbelagen.

desgl., jedoch zunehmend braungrau vergleyt, Rundung des Feinschutts 

abnehmend, rostfleckig.

15 30 desgl., jedoch zunehmend vergleyt, an der Basis grau, am Top intensive, 

braunrote Rostflecken. Kleinschutt scharfkantig, ohne Manganbelage.

ohne direkten AnschluB wurden im Liegenden des Profils, ca. 8 m weiter 

sudlich, in einem kurzfristigen KanalgrabenaufschluE ca. 2 m groben, 

dichtgelagerten, kantengerundeten Blockschutts (bis 30 cm 0) in lehmig- 

toniger Matrix beobachtet.

16
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Bemerkungen: Durch trockenen Sonderstandort und HangfuBlage mit zusatzlicher 

Schuttzufuhr scheint das Profil besonders im hbheren Teil machtig entwickelt (Abb. 2) 

und zeigt ein hohes Auflbsungsvermbgen.

Den entscheidenden Datierungsanhalt bietet das Eltviller Tuffband. Danach sprechen 

wir Sch. 14 als Innerwurmboden II im Sinne Brunnackers (Brunnacker 1967 - Lohr u. 

Brunnacker 1974 - Brunnacker u. Hahn 1978) an. Er bildet auch hier den AbschluB eines 

mehr rbtlich-braun gefarbten, schuttreicheren und durch starkere Umlagerung geprag- 

ten Abschnitts, scheint auch selber umgelagert. Die pedogene Uberpragung des Sedi- 

mentes wird zusatzlich durch die Rundung des enthaltenen Dolomitschuttes und seine 

schwarzbraunen Manganbelage unterstrichen. SchlieBlich deuten sich auch uber die 

Molluskenfuhrung etwas gunstigere Klimabedingungen im Bildungszeitraum an.

In den gebanderten SchwemmloBabschnitten (Abb. 2, 1, Sch. 11-13) fehlt eine ausge- 

sprochene Sandstreifigkeit, besonders in der Auspragung von „Rotsand" (Ackermann 

1954), wie sie in Profilen der Mittelmosel diesen Abschnitt kennzeichnet.

Das Einsetzen einer primar gelagerten, aolischen LoBfazies, die sich hier (Abb.2, Sch. 11, 

8) auch durch Porositat auszeichnet, erst im hbheren Jungwurm, findet andernorts 

Entsprechungen.

Mit den rbtlichbraunen Hangschuttloben (Abb. 1, Sch. 6, 9) wird auch ein archaologisch 

interessanter Terminus ante quem fur die Hohlensedimente des Buchenlochs und der 

Magdalenahbhle gewonnen, deren tiefere Schichten diesen Bildungen ahneln.

Nicht ganz bedeutungslos ist dieses datierte LbBprofil mitsamt seiner Tiefenlage auch fur 

die Datierung des Papenkaule-Kraters (Abb. 1) auf der Munterley und des von ihm 

ausgehenden Sarresdorfer Lavastromes, der wenig nordlich eine „obere Niederterrasse" 

der Kyll erreicht (Meyer 1986, 353 f., mit alterer Lit.). Ware die Eruption der Papenkaule 

in 750 m Luftlinien-Entfernung in dem Zeitraum erfolgt, der vom hier beschriebenen 

Profil abgedeckt wird, so sollten sich darin entsprechende Pyroklastika wiederfinden. Da 

dies nicht der Fall ist, muB dieses Ereignis mindestens in das Mittelwurm zuruckdatiert 

werden. Dafur spricht auch eine LbBlehmbedeckung der Lava von ca. 2 m, die bei 

Koord. r 46500, h 66200 in einem kurzfristigen BauaufschluB beobachtet, aber nicht naher 

datiert werden konnte.

Eine LoBlehmbedeckung des Sarresdorfer Lavastroms beobachtete bereits H. Grebe, 

Neuere Beobachtungen uber vulkanische Erscheinungen am Mosenberg bei Mander- 

scheid, bei Birresborn und in der Gegend von Bertrich. Jahrb. kbnigl. preuB. geol. 

Landesanst. (Berlin) 1885, 165-177.

2. St. Aldegund, Kr. Cochem-Zell

Lage: Mtbl. 5908 Alf ca. r 80850, h 49600, ca. 120 m NN

Situation: Im Neubaugebiet sudlich St. Aldegund am unteren westlichen Steilhang des 

Moseltales war in einem kurzfristigen BaugrubenaufschluB das nachstehende Profil 

aufgeschlossen, das nicht detailliert aufgenommen werden konnte, sondern nur nach 

einem Foto umgezeichnet wurde. Tiefenangaben unter Oberflache daher nur ungefahr.

0 ca. 120 cm rigolter Weinbergsboden: LbBlehm. 

1 ca. 60 graugelber LoRlehm, nach unten zunehmend geschichtet und schiefer- 

schutthaltig.
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2 15 rotlichbrauner LoBlehm mit zahlreichen Schieferstucken bis 0,30 cm und 

einzelnen Terrassengerbllen: umgelagertes Bodenmaterial?

30 a) hellgraugelber Schluff, schwach geschichtet mit Rotsandband und 

vereinzelten Schieferstuckchen

b) Eltviller Tuff: 5 cm Gesamtmachtigkeit

c) hellgraugelber Schluff, an der Basis Rotsandband.

20 ff. rotlichbrauner LdBlehm, zum Liegenden zunehmend schieferschutthal- 

tig: Boden II?

Das Profil bietet einen Beleg fur die Machtigkeitszunahme des Eltviller Tuffes und 

angesichts seiner Tiefenlage vielleicht auch ein Beispiel verstarkter Sedimentation in 

seinem Hangenden in Annaherung an das Neuwieder Becken.

3

4

3. Wehlen/Platten, Kr. Bernkastel-Wittlich, Mtbl. 6007 Wittlich

Situation: Im Sommer 1983 wurde die Erdgasleitung Bombogen-Bernkastel verlegt, 

wobei einige archaologische (Lohr 1986, Abb. 1, 14-17, S. 269) und quartargeologische 

Beobachtungen festgehalten werden konnten (vgl. auch unten 9.).

Besonders zwischen Zeltingen und Platten, wo die Trasse parallel zur B 50 Wittlich-Zel- 

tingen, wenige Meter ndrdlich dieser verlief, wurden uber 30 Profile dokumentiert. 

StraBe und Leitungstrasse folgen hier einer Art PaBsituation von der Wittlicher Senke 

zum Moseltal, die durch zwei Bachlein gebildet wird, die zwischen dem bis auf 

Hochterrassenniveau uber 260 m NN aufragenden Rothenberg einer- und dem Wehlener 

Wald und Meisberg andererseits zum Bieberbach bzw. zur Mosel hin entwassern.

3. 3. (Die Numerierung bezieht sich auf die laufenden Nummern der Profilaufnahme 

Abb. 2).

Lage: r 70435, h 35685; NN 210 m.

Profilaufbau:

1 12 cm schwarzgrauer, humoser Schluff mit wenigen kleinen Schieferstuckchen: 

Ap.

8 graugelber schwach humoser, tonarmer Schluff: A1.

25 hellgelbgrauer, schwach rost- und graufleckiger LdBlehm mit einzelnen 

Schieferstucken bis 1 cm, fein brockig bis plattig brechend mit schwachen, 

rotlich-grauen Tonbelagen auf den Bodenkorpern: leicht vergleyter Bt.

4 10 dunkelgraubrauner LoBlehm mit zahlreichen, flach eingeregelten Schiefern

und einzelnen Kluftquarzen mit schwarzen Manganflecken und Belagen bis 

3 cm, besonders nachst der Basis, grobplattig bis brockig brechend, mit 

starken, rotlichen Tonbelagen auf den Bodenkdrpern, einzelne Bleichbah- 

nen mit orangeroten Saumen durchgreifend: vergleyter Bt, Oberkante und 

Unterkante scharf.

5 35-45 grau-rostbraun marmorierter LdBlehm mit feinen schwarzen Manganflek-

ken, vereinzelten Schieferstucken bis 0,5 cm, oberhalb des Eltviller Tuffban- 

des haufiger und bis 1 cm, im Hangenden zunehmend plattig absondernd, 

auf einzelnen Vertikalkluften starke rotliche Tonbelage, einzelne graue 

Bleichbahnen mit schwachen orangeroten Rostsaumen durchgreifend: B/ 

Gor-

2

3
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Darin enthalten: Eltviller Tuffband mit 20 cm Gesamtmachtigkeit, dreige- 

teilt, oberstes Band am starksten. -

Deutliche Diskordanz.

6 30 ff. dunkel graubrauner, toniger LoBlehm mit feinen schwarzen Manganflek- 

ken, schwach feinporig, einzelne, flach eingeregelte Schiefer bis 3 cm, 

jedoch keine deutliche Schichtung, verfestigt, auf vereinzelten Kluften 

schwache rotliche Tonbelage: B /Gor2.

3. 24 Lage: r 70120, h 35930, NN 203,30 m (Abb. 3)

Profilaufbau:

15 cm braungrauer, humoser Schluff: Ap.

20 hellgraugelber, tonarmer, schwach humoser Schluff mit wenig meist hori

zontal gelagertem Schieferschutt bis 2,5 cm, fein plattig brechend: A1 aus 

Kolluvium.

20 hellbraungelber LdBlehm mit ganz vereinzelten Schieferstuckchen, z. T. 

schlierig aufgehellt, zum Liegenden starker tonhaltig: A1 ubergehend in:

45 dunkelbraungelber LoBlehm mit vereinzelten kleinen Schieferstuckchen, 

schwach saulig brechend mit graubraunen Tontapeten auf den Kluften, 

einzelne Bleichbahnen mit orangeroten Rostsaume durchgreifend: schwach 

vergleyter Bt.

25 hellbraungelber LoBlehm mit kleinen Schieferstuckchen zonar angereichert, 

zahlreiche nadelkopfgroBe Manganflecken, einzelne Bleichbahnen mit 

orangeroten Saumen durchgreifend: Bv.

25 graugelber Schluff mit vereinzelten kleinen Schieferstuckchen. Darin: Eltvil

ler Tuffband, wohl zweigeteilt, mit maximal 4 cm Gesamtmachtigkeit.

1

2

3

4

5

6

Erbohrt:

30

7 30

wie vorher

hellgelbgrauer LoBlehm mit grauviolettem Tonbelag auf einzelnen Kluft- 

flachen.

Von 2. aus durchgreifend gerade bis in das Niveau des Eltviller Tuffes Silogrube mit 

graubrauner, besonders im unteren Teil schwarzbrauner, z. T. gebanderter, schwarz- 

erdeartiger Einfullung. Im Profil keine Funde; nach Verfarbung alterneolithisch.

3. 1. Lage: r 70520, h 35810; NN 220,90 m (Abb. 3)

Profilaufbau:

1 20 cm fahl hellbraungrauer, humoser Schluff mit wenig feinem Schieferschutt bis 

1 cm: Ap.

2 20 fahl gelblicher bis grauweiBer Schluff, im Liegenden zunehmend Mangan- 

kndllchen, Schiefersplitt, einzelne kleine Gerolle und Holzkohlen, nach 

unten zapfenartig ausgreifend und im tieferen Profilbereich z. T. in blau- 

graue, tonerfullte Klufte mit orangeroten Rostsaumen ubergehend: A1.
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30 dunkel rostbrauner LbElehm, stark polyedrisch - saulig - brechend, mit 

einsetzenden rdtlichen Tonbelagen und schwarzen Manganflecken auf den 

Kluften sowie einzelnen durchgreifenden Bleichbahnen mit orangeroten 

Saumen: Bn.

20 rotbrauner LdBlehm, schwach polyedrisch-brockig mit grau-rotlichen Ton- 

tapeten wie in 3.: Bt2.

40 hellgraubrauner LoBlehm mit feinen Manganflecken, schwach kluftig, mit 

deutlichen, grau-rotlichen Tontapeten, durchgreifend Bleichbahnen bis 2 

cm mit dunkelgraublauem, tonigen Feinschluff und schwachen orangero

ten Saumen. Darin: Eltviller Tuffband, zweigeteilt.

3

4

5

Erbohrt:

30 desgl.

35 graugelber LoBlehm mit wenig feinem Schieferschutt bis 0,5 cm und einzel

nen nadelkopfgroien Manganflecken.

6

Von 2. aus bis in das Niveau des Eltviller Tuffes durchgreifend. Grube mit dunkelbrau- 

ner, im unteren Teil auch schwarzerdeartig braunschwarzer Fullung: nach Funden 

bandkeramisch.

3. 26 Lage: r 70090, h 35935: NN 203,30 m (Abb. 3)

Profilaufbau:

1

2

15 cm fahl hellbraungrauer, humoser Schluff mit Schieferschutt bis 3 cm: Ap.

15 fahl graubrauner, tonarmer Schluff mit Schieferschutt bis 3 cm, feinbrockig 

- plattig brechend: A1 aus Kolluvium.

30 braungelber LdBlehm mit feinen Schieferschuttbandern und Linsen, leicht 

blattrig absondernd, polyedrisch-rissig mit schwachen rdtlichen Tontape- 

ten: Bt2.

Darin: Eltviller Tuffband, Gesamtmachtigkeit 4 cm, zwei Bander mit Loh/ 

Schieferfeinschuttzwischenschicht.

20 hell graugelber LdBlehm mit Manganflecken, leicht hellgraubraun schlierig 

mit schwachen Gleyflecken mit orangeroten Saumen: Bv.

50 gelbgrauer LdBlehm mit vereinzelten feinen Manganflecken und Schiefer- 

splittlagen, ganz vereinzelt kurze Bleichbahnen mit orangeroten Saumen.

3

4

5

Erbohrt:

40

6 20 ff.

desgl.

rdtlich-brauner, leicht toniger Schluff mit feinem festem Schiefersplitt: 

Boden II/Lohner Boden.

Durchgreifend: prahistorische Grube mit schwarzbrauner, z. T. gebanderter, schwarz- 

erdeartiger Einfullung: nach Verfarbung alterneolithisch.

3. 29 Lage: r 70055, h 35945; NN 203 m (Abb. 3)
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Profilaufbau:

1

2

15 cm braungrauer, humoser Schluff mit wenig Schiefersplitt: Ap.

50 graubrauner LoElehm, feinporig, im oberen Teil Zonen mit Schieferschutt 

bis 5 cm; ohne scharfe Grenze ubergehend in:

20 hellrotbrauner, schwach toniger Schluff mit wenig festem Schiefersplitt bis 

2 cm, leicht feinpolyedrisches Gefuge mit feinen, dunkelbraunroten Tonbe- 

lagen auf den Aggregaten, im tieferen Bereich schwarze Manganflecken bis 

0,5 cm, Untengrenze scharf: Innerwurmboden II/Lohner Boden.

30 blaugrauer, toniger Schluff mit zahlreichen horizontal gelagerten Schiefer- 

stuckchen bis 3 cm, die samtlich durchgewittert (mit dem Messer zu 

schneiden) sind: Boden II, tieferer Teil.

15 gelbbrauner, toniger LoElehm mit wenig Schieferschutt.

3

4

5

Erbohrt:

50 desgl., mit ± 10 cm Wechsellagerung von teils hellem graugelbem LoBlehm 

und etwas schieferschuttreicherem Material.

3. 30 Lage: r 70040, h 35945; NN 202,25 m (Abb. 3)

Profilaufbau:

20 cm braungrauer, humoser Schluff mit Schieferschutt und einzelnen Gerollen: 

Ap.

30 wie 29, 3., jedoch im unteren Teil wesentlich mehr horizontal gelagerter, 

fester Schieferschutt.

15 wie 29, 4., jedoch mit wenig vertontem Schieferschutt und einzelnen 

orangeroten Flecken.

65 wie 29, 5. mit einzelnen, schuttarmeren Gleystreifen.

1

2

3

4

Bemerkungen: Im Zusammenhang mit den neolithischen Grubenbefunden wird hier ein 

kleinraumiger Wechsel in der Ausbildung und Erhaltung des heutigen Oberflachen- 

bodens sowie der prahistorischen Befunde deutlich.

Wahrend Profil Abb. 3, 24 an einem trockenen Standort vor allem durch eine Verbrau- 

nung bei relativ geringer Tondurchschlammung und Vergleyung gekennzeichnet ist, die 

nicht durch das Eltviller Tuffband hindurchreicht, liegt Profil Abb. 3, 1 an einem 

feuchten Individualstandort mit einem intensiv ausgebildeten Bel, und postneolithisch 

entwickeltem A1-Horizont sowie einer intensiven Pseudovergleyung, die durch den 

Grubenbefund und das Eltviller Tuffband hindurchgreifen.

Profil Abb. 3, 26 befindet sich wiederum an einem trockenen Standort mit einer nur 

maEig tief entwickelten/erhaltenen Braunerde/Parabraunerde, die noch etwas durch den 

Eltviller Tuff hindurchgreift. Nach den Tiefenverhaltnissen von Grube und Tuffband ist 

anzunehmen, daB hier bereits die neolithische Oberflache naher am Tuffband lag, das 

Eingrabungsniveau der Grube also bereits tiefer war. Trotzdem mussen auch hier die in 

der Grubenfullung enthaltenen, schwarzerdeartigen Bodenmaterialien aus gekappten 

Bereichen uber der heutigen Oberflache stammen.
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Die Profile Abb. 3, 29-30 zeigen schlieslich eine Totalerosion des heutigen Oberflachen- 

bodens seit neolithischer Zeit in der GroPenordnung von 2 m bis auf einen Palaoboden

als etwas resistenterem Element.

Zur Ausbildung der Ld^deckschichten bleibt festzuhalten, daB hier offenbar Schiefer- 

splitt anstelle des Rotsandes in moselnahen Profilen tritt.

Die Dopplung des Bodens II/Lohner Boden ist in dieser Ausbildung offenbar einmalig, 

allerdings keinesfalls sedimentar bedingt, da die Bodenbildung uber Zonen unterschied- 

lichen Schieferschuttgehaltes hinweglauft.

4. Sehlem, Kr. Bernkastel-Wittlich (Abb. 2)

Lage: Mtbl. 6007 Wittlich: r 62430, h 31090; NN ca. 190 m

Am Nordwesthang des Grdnbaches oder Pohlbaches, eines linken Zuflusses der Salm, 

450 m westsudwestlich der Kapelle des Ortes Pohlbach, 320 m nordwestlich der 

Pohlbacher Muhle.

Situation: Endbdschung einer aufgelassenen und rekultivierten Kiesgrube. Aufgeschurft 

im Juni 1986 im Rahmen eines Gelandepraktikums des Inst. f. Urgeschichte Tubingen. 

Das gesamte Profil ist kalkfrei.

1

2

10 cm ocker-gelber Schluff, schwach humos, feinkrumelig-brockig: Ap.

60 ocker-gelber Schluff, schwach tonig, feinporig, leicht polyedrisch saulig: 

Bt 2.

65 braunlich gelb-grauer Schluff, nach unten zunehmend schwach sandschlie- 

rig: „typischer" LoB.

30 Schluff-Rotsand, rotlich braun, fein geschichtet.

6 hell grau-gelber Schluff in 1-2 cm Wechselschichtung mit Rotsand.

8 rotlich-brauner Rotsand, fest, im Hangenden scharf begrenzt, nach unten 

leicht zunehmender Schluffanteil.

vgl. 9.

4 Eltviller Tuff: 2,5 cm graubrauner, loBhaltiger Tuff, 2,0 cm dunkeloliver 

Tuff.

Das Tuffband ist offenbar zweibandrig, wenn auch zusatzlich durch FlieBlo- 

ben verdoppelt.

78 hell grau-gelber Schluff mit feinen Rotsandbandern, vereinzelt kleine 

Gerolle bis 1 cm 0, Banderung durch feine Frostspalten gestdrt. Nach unten 

zunehmender Sandgehalt bei abnehmender Intensitat der Frostspalten.

20 hellgelber Schluff, schwach feinsandig - schlierig mit einzelnen Gerdllen bis

1 cm und Mangangerdllen. Unterkante scharf begrenzt und verwurgt mit

11.

hellbraunlich-roter, schwach sandiger, toniger Schluff, leicht feinblattrig 

absondernd, einzelne Manganknollen, feinporig, an der Basis Diskordanz 

mit Quarzgerdllen bis FaustgroBe, Oberkante mit FlieBloben in Hangnei- 

gung.

3

4

5

6

7

8

9

10

11 bis 50
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12 5- 25 hellbraunlich-roter, leicht toniger Feinsand, bes. an der Basis Anreicherung 

von Quarzgerbllen und Manganknollen bis 5 cm 0; nach Norden in diesem 

Horizont Gerblle haufiger und grower.

13 120-140 schluffiger Feinsand und Ton in feiner Wechselschichtung 1-10 cm, Bande- 

rung zum Liegenden grober werdend, bei 3,96 u. Ofl. hell gelbgraues 

Tonband, das anscheinend durch den gesamten AufschluB durchhalt. Wohl 

umgelagertes Rotliegendmaterial.

14 190 ff. hell rotlich gelbweiBlich grauer Silt-Feinsand - Kleinkies in wechselnder

Schragschichtung, nachst dem Liegenden einzelne grobere Gerblle bis 

10 cm 0.

Einstufung: Auf der Ubersichtskarte von Muller (1976, Karte 2) ist das Liegende als 

Mosel-HT verzeichnet.

Sch. 11 wird nach Auspragung mit Boden II parallelisiert; die starke kryoturbate 

Uberpragung seiner Oberkante entspricht den Umlagerungsvorgangen durch Abspu- 

lung in Kowerich und Schweich. Die Parallelisierung des hangenden Bereiches ist 

unproblematisch. Der heutige Oberflachenboden mit nur geringmachtigem Ap trotz 

jungerer Grunlandnutzung, das Fehlen eines Ai-Horizonts und die relativ schwache und 

geringmachtige Auspragung des Bt 2 sind Indikatoren starkster jungholozaner Erosion. 

So ist wenige Zehner von Metern nordlich und bstlich des Profilpunktes im Ackerland 

oberflachlich ein Ausstreichen der Steinsohle Sch. 12 und wohl auch tieferer Schichten 

wahrzunehmen, wobei die darin zu erwartenden palaolithischen Artefakte lediglich 

noch nicht gesucht wurden. Als Erosionsbetrag ergeben sich 3-4 Meter.

Mit der Basis von Schicht 12 und ihrer Steinsohle ist eine erhebliche Erosionsdiskordanz 

und Schichtlucke erfaBt, wobei die darin angereicherten Manganknollen auf die Aufar- 

beitung eines Interglazialbodens hinweisen. Die diskordant angeschnittenen Sande und 

Tone 13 und die kreuzgeschichteten Sande 14 lassen sich im Moment nur als mittelplei- 

stozan einstufen. Sie bestehen wohl hauptsachlich aus umgelagertem Rotliegendmate

rial, wobei sie offenbar Ablagerungen eines Gewassers abnehmender Transportkraft 

darstellen.

5. Losnich, Kr. Bernkastel-Wittlich (Abb. 2)

Lage: Mtbl. 6008 Bernkastel-Kues: ca. r 74280, h 38130, NN ca. 130 m

Situation: Lehmgrube im Weinbergsgelande west-sudwestlich des Ortes, auf dem nbrd- 

lichen, langgestreckten Gleithang eines nordwestwarts ausschwingenden Moselmaan- 

ders. Wohl infolge der Ubermantelung mit Deckschichten lassen sich im Hang keine 

morphologisch differenzierten Terrassenstufen erkennen. Erst unterhalb des Aufschlus- 

ses am Ortsrand folgt eine morphologische Stufe - Kante der MT. Die WurmloBdecke 

scheint die seitliche Auskleidung einer AbfluBrinne zu sein (vgl. Kowerich), die ausge- 

baggert und tief ausgespult das Profil aufschloB, inzwischen aber wieder abgeschragt 

und verbaut ist.

Profilaufbau:

1 15 cm dunkelgraubrauner, schwach sandiger, humoser Schluff: Ap.

2 20 rotlich-brauner (nach unten zunehmend), leicht sandiger Schluff, schwach 

humos, polyedrisch brockig mit rbtlich-braunen Tonbelagen auf den Boden- 

korpern: Bt1.
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15 3 hell rotlich-brauner, leicht sandiger Schluff, schwach grobsaulig brechend 

mit schwachen Tonbelagen: Bt2.

15 4 hell graugelber, „typischer" LoB, zum Liegenden hin Rotsandzonen.

5 5 Eltviller Tuffband:

2 cm grauer Tuff, im Liegenden scharf begrenzt, zum Hangenden diffus und 

braunlicher

1,5-2 cm hellgraugelber LoG,

1,5-2 cm grau oliver Tuff, im Liegenden scharf, im Hangenden diffus 

begrenzt, mit feinem Schieferschutt im Tuff.

35 6 wie 4: hellgraugelber, feinsandiger Schluff, zum Liegenden zunehmend in 

unregelmaBiger Wechsellagerung mit schluffigem Rotsand. Das Eltviller 

Tuffband liegt auf einer im Hangenden scharf begrenzten, verfestigten 

Rotsandschicht. Im Liegenden flache Abspulrinnen mit etwas Schieferschutt 

bis 3 cm 0.

55 7 gelbbrauner Schluff - typischer LoB -, im Hangenden noch schwach feinsan- 

dig, jedoch ungeschichtet, dort auch hellrosa Rostschlieren und Mangan- 

flecken.

20 8 hellgraugelber Schluff - typischer LoE -, ganz schwach sandhaltig, mit rosa 

Rostschlieren.

25 9 hellbraunlichgelber, schwach sandstreifiger Schluff. An der Oberkante 

braunlichgraue Zone zwischen 2 LoBkindelbandern bis 2 cm 0. Im tieferen 

Teil bis 10 Kalkpseudomyzel.

10 25 hellbraunlicher Schluff, zum Liegenden verstarkt frostblattrig. In den Han

genden Bereich Kalkpseudomyzel aus 9 durchgreifend.

11 20 braunlicher, schwach toniger Schluff, mit einzelnen Schiefer-Feinschutt- 

schnuren, im Liegenden zusatzlich sandig. Verbraunt und stark frostblattrig 

mit Mangan-Ton-Belagen auf den horizontalen Absonderungsflachen: Inner- 

wurmboden II.

40 12 hellbraunlicher, leicht sandstreifiger Schluff, zum Liegenden abnehmende 

Blattrigkeit.

30 13 hellbraungrauer, undeutlich schlierig geschichteter, feinsandiger Schluff mit 

einer Zone schwarzer Manganflecken.

20 14 rostgraubrauner, sandiger Schluff, ungeschichtet, stark nadelstichporig, 

schwach plattig brechend: Innerwurmboden I?, Mollusken.

15 60 gelbgrauer, sandiger Schluff, mit grauen Feinsandlagen, an der Basis deutli- 

che Diskordanz mit Steinsohle aus Gerdllen und Schieferschutt bis 5 cm 0. 

Nachst der Basis vergleyt. Mollusken, soweit erkennbar meist Succineen.

16 30 ff. graubrauner, vergleyter, toniger Schluff, dicht, mit Gerdllen und schwach 

gerundetem Schieferschutt bis 20 cm 0.

Bemerkungen: Dieses Profil reicht relativ weit ins Mittelwurm hinab, wird dort jedoch 

von einer sehr deutlichen Diskordanz unterbrochen, so daB uber die Zeitstellung von 

Sch. 16 - Vorwurm - keinerlei Aussage getroffen werden kann. Die Vergleyung an der
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Basis von Sch. 15 kdnnte durch den Staukdrper von Sch. 16 verursacht sein. Den 

Schichtenkomplex 9-11 fassen wir als Boden II auf, der durch Umlagerung groPere 

Machtigkeit erlangt hat. In seinem Hangenden findet sich hier keine Diskordanz. Ob die 

schwache Rostfleckigkeit im oberen Bereich der Sch. 7 einem der Erbenheimer Boden der 

hessischen Gliederung (E 2?) entspricht, sei dahingestellt.

Der hier mit den Schichten 7-8 erfaBte Abschnitt ist in anderen Profilen - besonders 6. 

Kowerich und 7. Schweich - nicht erhalten, sondern von der rotsandstreifigen Fazies 

aufgezehrt, wie sich hier mit den kleinen Spulmulden an der Grenze Sch. 7-6 andeutet. 

Die Entwicklungs- bzw. Erhaltungstiefe des heutigen Oberflachenbodens sowie die 

Tiefenlage des Eltviller Tuffes deuten auf eine Kappung der Oberflache.

6. Kowerich, Kr. Bernkastel-Wittlich, Flur „Schiessen" (Abb. 2)

Lage: Mtbl. 6107 Neumagen: r 63000, h 22320, NN ca. 135,5 (Abb. 4)

Situation: Inzwischen verfullte Kiesgrube im Weinbergsgelande suddstlich von Kowe

rich, nordwestlich nahe der Grenze zu Leiwen. Flacher HangfuB unterhalb des Randes 

der „unteren Mittelterrasse" (Muller 1976, Karte 2) auf der Gleithangseite eines nordlich 

ausschwingenden Moselmaanders. Ahnlich Losnich (vgl. 5.) gehort auch hier die 

Wurmlo^decke zur seitlichen Auskleidung einer kleinen Rinne, in deren Tiefenlinie sie 

ausgeraumt und durch jungholozane Kolluvien ersetzt wird. Der Eltviller Tuff war nur in 

der dstlichen Grubenwand aufgeschlossen, die sudliche, radial zum Talchen laufende 

Wand war bereits bei der Aufnahme verschuttet. Das Profil konnte nicht detailliert 

aufgenommen werden, sondern wurde nach einer Tagebuchskizze und Dias be- 

schrieben.

1 35 cm gelbgrauer, sandiger Schluff, humos, im oberen Teil kleine Steine und

Gerdlle: rigolter Weinbergsboden.

30 hellgraugelber Schluff, zum Liegenden zunehmend sandig, sandstreifig.2

3 15-20 a) Eltviller Tuffband aufgeldst in einzelne Schmitzen, teilweise einem Rot

sandband direkt auflagernd.

b) hellgelber Schluff mit zahlreichen feinen (bis 1 cm) Rotsandlagen mit 

syngenetischen Frostspalten, ohne scharfe Grenze ubergehend in:

4 30-40 gelber Schluff mit regelmaLiger gelagerten festen Rotsandbandern, zum 

Liegenden ubergehend in dunne Feinsand/Schluff-Wechselschichtung, darin 

1 Schiefersplittband. Diskordanz.

5 20-25 gelbbrauner, schwach feinsandiger Schluff mit vereinzelten Schieferstuck-

chen bis 3 cm, loiporig, aber deutlich blattrig absondernd.

15 hellgelbbrauner Schluff wie 5, jedoch zur Basis zunehmend feinsandig und 

geschichtet.

6

7 60-70 wie 5, jedoch dunkler und rdtlicher gefarbt, deutlich fester und weniger

plattig absondernd, mit feinen schwarzen Manganflecken, am Unterhang 

nachst der Basis z. T. vergleyt, im Liegenden ohne scharfe Grenze uberge

hend in:

8 30 ff. heller, weiLlichgelber, schluffiger Sand, nur schwach geschichtet.

Seitlich des Profils ca. 1 m tiefer aufgeschlossen: Kies der Moselterrasse mit 

Z. T. groLen Bldcken.
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Abb. 4 Kowerich, Kr. Bernkastel-Wittlich. Verkleinerter Ausschnitt aus der Deutschen Grundkarte 

M 1:10 000 mit Lage des Profilpunktes

Bemerkungen: Schon vor der Rigolung muE das Profil erosiv gekappt gewesen sein, da 

0,40 m unter der heutigen Oberflache keinerlei Spuren einer holozanen Bodenbildung 

erhalten sind.

Ca. 20 m moselwarts bei verschuttetem Zwischenbereich ist die gesamte LoRdeckschicht 

einschlieElich des Eltviller Tuffes an der Oberflache ausgekeilt. Bis 3mu. Ofl. war dort 

Terrassenschotter aufgeschlossen, besonders oben mit sehr groben Bldcken, zum Lie- 

genden starker mit sandigen Zonen mit zahlreichen Schieferkohlen. Im Gerollbestand 

auffallend waren als Auswirkung lokaler Zuschuttung auPerst zahlreiche, z. T. frische 

Kluftquarze und Schiefer, ferner enthielt der Kies zahlreiche gut gerundete Gneise und 

Granite, einige murbe Diabasgerolle sowie kleine aufgeldste und groEere angeloste 

Muschelkalke. Ferner wurden zahlreiche kleine kantengerundete Muschelkalkhorn- 

steine und ein Buntsandsteinkarneol sowie Basaltgerdlle beobachtet. Die Schotter waren 

bis 1,4 m unter Oberkante verbraunt und verfestigt.
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In der gegenuberliegenden Kiesgrubenwand, nahe der heutigen Tiefenlinie der Delle, 

fehlte ebenfalls die gesamte LoEdeckschicht. Auf dem Terrassenschotter lagerte dort 

zunachst wenig lobburtiges, helles Kolluvium, das erosiv von einem Schieferkies uberla- 

gert wird, welcher wiederum von einem holzkohlereichen Kolluvium uberdeckt wurde, 

auf dem als Oberflachenboden ein Gley mit ca. 30 Flachenprozent dunkel-rostbrauner 

Manganfleckung ausgebildet war.

7. Schweich, Kr. Trier-Saarburg (Abb. 2)

Lage: Mtbl. 6106 Schweich: ca. r 55300, h 21520, NN ca. 180 m

Situation: In einem langgestreckten, westexponierten Mittelhang unterhalb der Mosel- 

berge und oberhalb des Tales des Schweicher Baches im nordlichen Winkel zwischen 

diesem und dem Moseltal, dessen Niederterrassen-Fluren bei Schweich und Kenn vom 

Profilpunkt aus zu uberblicken sind, wurde am 17. Juni 1983 vom Verf. bei Anlage eines 

Weinbergweges das folgende Profil aufgenommen. 8 m hangabwarts vom Hauptprofil 

wurden ein 2. Schurf und eine Bohrung angesetzt, die hier (Abb. 2,7.) kombiniert 

werden. Die Aufschlusse sind bereits wieder verbaut.

Profilaufbau:

1 28 cm Ap - graugelber Schluff mit starker, weiblicher, grobschluffiger Durchschlam- 

mung auf Kluften, praktisch steinfrei: besonders im tieferen Teil Krumel und 

einige Brocken Lobmaterial wie 2, untere Grenze undeutlich, wohl rigolt.

27 hellgelbbraun-braungrau gefleckter, ungeschichteter Grobschluff: „typischer 

Loh", nadelstichporig, glimmerreich, wie auch 3-5, stark gelockert und 

durchwurzelt, mit zahlreichen kleinen Krotowinen, in die teils Ap-Material, 

teils dichter, rbtlich-brauner, toniger Schluff eingeschlammt ist: im hdheren 

Teil vereinzelt kleine Gerblle und Schieferstuckchen. Gefuge schwach poly- 

edrisch brockig (nicht saulig), oben leichte Humusdurchschlammung, unten 

auch schwache Tondurchschlammung: Bt2.

45 hellgraugelber Schluff - „typischer Lob", wenig dunkler und grauer als die 

hellen Partien im Bt, ungeschichtet, nadelstichporig, nur im Bereich der 

mbglichen Tuffreste ganz schwach gebandert. Einige dunkelgraue Schmitzen 

nahe der Grenze zu 2. konnten Reste des Eltviller Tuffs sein. Seitlich am 

Ubergang zu sandigen Zonen Lobkindel mit murber Ofl. (2 cm 0) und 

1 Bieloglaska (0,5 cm 0). Ferner eine Schieferkohle (0,3 cm 0).

Im Liegenden zunehmend Rotsandzonen zunehmender Grobkdrnigkeit. 

Zonen schwach gerundeter Schiefergerolle (bis 1 cm 0) teilweise mit 

schwarzen Manganflecken und Belagen.

Seitlich bereits an der Oberkante der starker sandigen Zone Kleinkies (0,5- 

5 cm 0), meist Schiefer- wenig Grauwacke- und Quarzgerdlle; eine mit 

Material aus 2 gefullte Krotowine durchschneidet die Sandzonen; an der 

Basis Diskordanz mit Steinsohle.

30 hellgraubrauner, ungeschichteter, kalkhaltiger Schluff mit vereinzelten 

Grobsandkornern und Schieferstuckchen <3 mm, schwach blattrig abson- 

dernd, mit Zonen schwacher Rostflecken (± 2 cm 0); zahlreiche Mollusken-

2

3

4
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schalen, meist kleine bis mittelgroBe Succineen; bei 1,25 m u. Ofl. unter 

Rostfleckenzone Porigkeit und myzelartig feine Manganfleckung einsetzend: 

Boden II (?).

25 erbohrt: wie vorher, nach unten zunehmend braunlichgrau, im Liegenden 

schwache Rostflecken und Molluskenschalen, feine Manganflecken und 

nach unten abnehmend, kalkhaltig: Boden II (?). Seitlich: starker graulich 

vergleyt und Manganflecken tiefer reichend.

5 30 ff. hellgraubrauner ungeschichteter Schluff - „typischer Ll", stark kalkhaltig. 

Seitlich leicht vergleyt und im tieferen Bereich etwas grobschluffiger, Mollus- 

ken: erkennbar je eine Pupille und eine grohe Succinee.

Bemerkungen: Wegen der geringen vertikalen und horizontalen Ausdehnung des Auf- 

schlusses geschieht seine Zuweisung innerhalb des hdheren Wurms mit Zuruckhaltung. 

Wurm - und zwar Hochwurm - erscheint als solches gesichert, da anscheinend bislang 

keine alteren kalkhaltigen LoBe an der Mittelmosel uberliefert sind. Mit grower Wahr- 

scheinlichkeit ist mit 4 der Boden II sowie in seinem Hangenden eine Steinsohle und LoF 

mit einsetzender Rotsandstreifigkeit vorhanden, der nicht in die Zone syngenetischer 

Frostkeile hinaufreicht.

Der Aufbau ahnelt am meisten dem in Kowerich (Abb. 2, 6.) und in Lommersum in der 

Niederrheinischen Bucht (Brunnacker u. a. 1978). Als Besonderheit sind in diesem Profil 

sein Kalkgehalt sowie die Molluskenfuhrung anzumerken. Eine kleinstraumige fazielle 

Anderung des Bodens II wird durch Vergleyungen mit Annaherung an den Unterhang 

angezeigt. Andererseits nimmt der Sandgehalt im Liegenden des II. Bodens schon ab, im 

Unterschied zu den Profilen in Moseltalnahe, z. B. Kowerich und Erden.

Die kleine Schieferkohle in 3 durfte aus den Moselschottern ausgeweht sein (vgl. oben 6. 

Kowerich) und damit einen Hinweis auf das Liefergebiet bilden.

8. Maring-Noviand, Kr. Bernkastel-Wittlich

Lage: Mtbl. 6007 Wittlich: r 71540, h 32760, NN ca. 149,0 m

Situation: Nordwestwand eines heute weitgehend verkippten Hohlweges, dicht ober- 

halb des Steilabfalls zum heutigen, tief in devonische Schiefer eingeschnittenen Lieser- 

tal. Das Profil konnte nicht detailliert aufgenommen werden, sondern wird hier nach 

einem Foto beschrieben.

Profilaufbau:

1 ca. 20 cm Ap schwarzgrauer Schluff mit wenig feinem Schiefersplitt.

2 40 schwach geschichteter, hellgraugelber SchwemmloB mit feinen Sandban- 

dern, besonders im tieferen Bereich: Bt.

3 Diskordanz: schwache Steinsohle mit Schiefer, Sand und Kleinkies.

4 30 LolB, graugelb, leicht polyedrisch-saulig brechend: B/B, im Durchgriff fiber 

Boden II.
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60 schwach geschichteter, leicht sandiger SchwemmloB wie 2, darin Eltviller 

Tuff, grauoliv, wohl 21agig bis 5 cm Gesamtmachtigkeit, jedoch stark 

verflossen und in einzelne, uberlagernde Loben aufgeldst, ca. 3 m weiter 

hangabwarts auskeilend.

6. ca. 100 Schotter fiber Devonschiefer.

5

9. Wehlen, Kr. Bernkastel-Wittlich, „Wehlener Berg/Ob dem Lieserpfad"

Lage: Mtbl. 6008 Bernkastel-Kues: r 74820, h 32730, NN ca. 275,0 m

Situation: Kurzfristig aufgeschlossener Gasleitungsgraben auf dem Hochterrassenpla- 

teau (Muller 1976, Karte 2).

Eltviller Tuff in Parabraunerde aus Lof, im Nordosten des Grabens unmittelbar unter 

dem Pflughorizont ansetzend, sudostwarts bis - 1,20 m unter Oberflache in kleinen, 

meist aufgewdlbten Loben von 0,20 bis 0,40 m Lange im LoBlehm, darunter Diskordanz 

und starkstens pseudovergleyter, sandiger Schluff uber Mosel-Hochterrasse: hier rost- 

farbene, verfestigte Sande, weiter norddstlich Schotter.

10. Zusammenfassung und Ergebnisse

Die hier vorgestellten Profile dokumentieren einerseits kleinraumige, standortbedingte 

Unterschiede, geringe Flachenausdehnung bzw. unterschiedliche Erhaltung, anderer- 

seits einen durchaus ahnlichen Grundaufbau, der sich mit dem anderer Regionen 

vergleichen last.

Wie nicht anders zu erwarten, ist „typischer LoB" besonders in Moselnahe ausgebildet, 

doch ist er auch hier nur stellenweise (noch) kalkhaltig. Um so mehr werden mit dem 

Profil von Gerolstein Standortbedingungen und kleinraumiger Fazieswechsel deutlich. 

Auch wenn dort an der Kyll keine Terrassenfluren vorhanden waren, deren Ausdeh- 

nung mit denen der Mosel vergleichbar ware, so sind in entsprechenden Sedimentfallen- 

situationen, z. B. in nur 1,5 km norddstlicher Entfernung in der Umrandung des 

Gerolsteiner Maares und in den Deckschichten des Rother Kopfes, in Hbhenstufen 

zwischen 420 und 520 m LoBdecken vorhanden, die allerdings vdllig entkalkt und, 

soweit datierbar, im hoheren Wurm nur geringmachtig und ungegliedert sind.

In diesem Fall ware auch vor dem Hintergrund der alteren LdPlehme zu erwagen, ob 

hier nicht uber eine Ausblasung der Schotterfluren der Kyll hinaus ein Resultat weitrau- 

migerer Verwehungen vorliegt.

Wahrend in diesen z. T. alteren LoBlehmen Eiskeile ausgebildet sind, fehlen sie in den 

WurmlbBen am FuB der Munterley ebenso wie in den moselnahen Profilen, soweit die 

meist geringe Ausdehnung der Anschnitte eine solche Verallgemeinerung erlaubt. 

Damit steht die Region im Kontrast zu Bereichen, in denen Eiskeilhorizonten mit grower 

RegelmaBigkeit stratigraphischer Wert zukommt.

Fur einzelne Profil- und Zeitabschnitte ware noch auf folgendes hinzuweisen:

Eem- und Fruhwurmbildungen sind in den hier prasentierten Profilen nicht beobachtet, 

meist setzt die Sedimentation erst im spaten Mittelwurm oder erst wenig unter dem 

Eltviller Tuff ein. Der Sedimentationsabschnitt bis zum Boden II/Lohner Boden ist 

durchwegs dunkler getont, zeigt eine regelhafte Komponente von Sand, Schiefer- oder
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Dolomitschutt, wahrend typischer, aolischer LoE bis auf Schweich (Abb. 2, 7.) kaum 

ausgebildet ist. Der Boden II im Sinne von Lohr und Brunnacker (1974) wird mit dem 

Lohner Boden der hessischen Gliederung parallelisiert. In unserem Arbeitsgebiet ist er 

allerdings im Gegensatz zu groBen Teilen der Niederrheinischen Bucht (Lohr u. Brunn

acker 1974, Abb. 2) nicht als NaEboden, sondern als hellrotbrauner Verwitterungshori- 

zont ausgebildet. Blattrigkeit, Verlagerungsanzeichen bis hin zu einer Art Dopplung 

sind auch andernorts beobachtet. In ihrer Art anscheinend einmalig ist allerdings die Art 

der Dopplung in Platten/Wehlen (Abb. 3, 3.29, 3.30) mit liegendem Gley und auflagern- 

dem, kraftig rdtlichbraunem Horizont.

Allgemeines Kennzeichen des folgenden Jungwurms sind hellere Sedimentfarben bis 

hin zum „typischen LoB". Zunachst liegt uber dem Boden II/Lohner Boden jedoch meist 

eine Diskordanz, teilweise eine Steinsohle mit kleinen Spulrinnen, wie es ganz ahnlich 

von Lommersum in der Niederrheinischen Bucht beschrieben wird (Brunnacker u. a. 

1978). Im Profil von Erden (Abb. 2, 5.), wo dies nicht der Fall ist, konnten im entspre- 

chenden Profilbreich keine makroskopischen Hinweise auf den Rambacher Tuff gewon- 

nen werden, der dort in hessischen Profilen auftritt (Bibus u. Semmel 1977). Hierauf folgt 

ein Bereich, der durch Streifen von Rotsand (i. S. Ackermann 1954 - Schdnhals 1953) 

gekennzeichnet ist und zunachst ungestdrt lagert, dann aber von feinen Frostspalten 

durchsetzt wird, die erst wieder uber dem Eltviller Tuffband aussetzen, um dann der 

Sedimentation von ungeschichtetem, aolischem LoB Platz zu machen.

In regionalfazieller Hinsicht laBt sich fur die moselnahen Profile festhalten, daB die 

Innerwurmdecke III mit dem Eltviller Tuff weder von einer eigenstandigen III. Bodenbil- 

dung abgeschlossen, geschweige denn eine solche noch von einem weiteren Sedimenta- 

tionszyklus uberlagert wird. Ganz anders in der westlichen Niederrheinischen Bucht 

und weiter westlich (Lohr u. Brunnacker 1974, Meijs u. a. 1983), wo besonders dem sol 

de Kesselt bzw. Horizont von Nagelbeeke Bedeutung zukommt. Fur diesen Zeitab- 

schnitt ist also groBraumig eine Verlagerung der Sedimentationszonen nach Nordwesten 

festzustellen. In dieses Bild past der Befund von Gerolstein, wo die Tiefenlage des 

Eltviller Tuffes mit 3 m unter Oberflache wohl nicht allein auf die individuelle Lage des 

Standortes zuruckgeht.

Hier sind uber dem Eltviller Tuff auch noch einige schwache Vergleyungen (Abb. 2, 1., 

Sch. 8, 12, 13) ausgebildet.

Sie konnten mit den Erbenheimer Boden der hessischen Gliederung in Verbindung 

gebracht werden, wenn auch eine unmittelbare Korrelation nicht moglich scheint

(Schdnhals u. a. 1964).

In den ubrigen Profilen fehlen derartige Bildungen. Mdglicherweise werden Phasen 

etwas feuchterer Sedimentationsbedingungen an anderen Standorten durch starkere 

Zufuhr von Schutt und Schiefersplitt in entsprechender stratigraphischer Position ange- 

deutet (Abb. 2, St. Aldegund, Sch. 2; Wehlen/Platten, Sch. 4).

Das Verbreitungsareal des Eltviller Tuffes wurde zuletzt durch Meijs u. a. (1983) und 

Juvigne (1984) behandelt. Durch das Gerolsteiner Vorkommen sowie diejenigen an der 

Mosel erfahrt es insofern eine leichte Modifikation, als es weiter nach Sudwesten reichen 

durfte, als dort nach den bisher bekannten Vorkommen entworfen. Damit verliert es 

allerdings etwas von seiner Asymmetrie, die analog zum Laacher-See-Tuff exzentrisch 

nach Osten und Sudosten gezeichnet war.
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Der interne Aufbau der Tuffschicht bestatigt sich allerdings grundsatzlich, ebenso wie 

die Machtigkeitszunahme im Untermoselgebiet mit Annaherung an den Eruptionsort. 

Allerdings sind auch kleinraumig erhebliche Machtigkeitsschwankungen festzustellen, 

so in Wehlen/Platten (Abb. 2, 3.3; 3) zwischen 5 und 20 cm. Der Nachweis des Eltviller 

Tuffes in Gerolstein erscheint insofern wichtig, als der Tuff-Fall damit auch im Gebiet der 

weiter dstlich gelegenen Eifelmaare niedergegangen sein muE, wo die Diskussion um 

eine in der Tat wahrscheinliche Hdherdatierung zahlreicher Maare andauert (Meyer 

1986), in deren Sedimenten er dann bei entsprechenden Aufschlussen nachweisbar sein 

konnte. Im Meerfelder Maar, in dem Sedimente des Jungwurms erbohrt wurden (Irion 

u. Negendank 1984), konnte der Eltviller Tuff nicht nachgewiesen werden, woraus folgt, 

daE die dort erschlossene Abfolge nicht uber ca. 20 000 Jahre zuruckreicht, es sei denn, 

seine Nachweisbarkeit wurde durch die Sedimentation zahlreicher vulkanischer Schwer- 

minerale aus der Umlagerung alterer drtlicher Tuffe erschwert.

Bei einigen Profilen fallt schlieblich auf, dab der Tuff im Bereich besonders starker 

Rotsandbander kurz unterhalb von deren Ausklingen liegt bzw. einem deutlichen 

Rotsandband unmittelbar auflagert (Abb. 2, 4.-6.).

Die Ausbildung bzw. Erhaltung des heutigen Oberflachenbodens ist von prahistori- 

schem Interesse. Als Gradmesser fur seine Erosionskappung kann auch die Tiefenlage 

des Eltviller Tuffes unter der heutigen Landoberflache herangezogen werden. Diese ist 

allerdings nicht allein von neolithischer und jungerer, meist anthropogen ausgeldster 

Erosion bestimmt, sondern mdglicherweise auch von einer schwer zu fassenden spatgla- 

zialen und fruhholozanen Kappung, aber vor allem von den regional und standdrtlich 

unterschiedlichen Sedimentationsraten im Hochwurm nach dem Tuff-Fall. Beim Profil- 

vergleich lassen sich allerdings gewisse Regelhaftigkeiten und GroEenordnungen er- 

kennen.

Betrachten wir das Profil mit dem groBten Aufldsungsvermdgen von Gerolstein (Abb. 2, 

1.), so liegt der Eltviller Tuff dort 3 m unter der Oberflache; die heutige Parabraunerde 

hat 1,8 m Tiefgang, selbst bei Abzug einer wahrscheinlich jungeren, kolluvialen Auflage 

(Abb. 2, 1., Sch. 1-2) noch 1,3 m. Ein fossiler B-Horizont mit dicken, braunschwarzen, 

humosen Tonbelagen und entsprechende Krotowinen unterhalb (Abb. 2, 1., Sch. 4) 

durfte Relikt eines Schwarzerdestadiums sein, dessen Bildung auf den trockenen Son- 

derstandort im Vergleich zur naheren Umgebung zuruckgehen durfte. Die Tiefenlage 

des Tuffes geht wohl nur teilweise auf die HangfuEposition des Standortes zuruck, zum 

anderen bedeutet sie auch eine Annaherung an den Profiltyp der westlichen Niederrhei- 

nischen Bucht. Vergleichen wir die Entwicklungstiefe des Oberflachenbodens der ubri- 

gen Profile (Abb. 2, 4-7) damit, so ubersteigt sie an trockenen Standorten kaum 0,5, in 

keinem Fall 1,0 m. Lediglich in Wehlen/Platten (Abb. 2, 3.3; 3) mit teilweise starkerer 

Pseudovergleyung ist dies der Fall.

Der Eltviller Tuff liegt dort relativ regelmaBig zwischen 0,8 und 2,0 m unter Oberflache, 

ahnlich der Situation in der sudostlichen Niederrheinischen Bucht und Ahr-Eifel (Lohr 

u. Brunnacker 1974, Abb. 2). Eine ursprungliche durchschnittliche Tiefenlage des Eltvil

ler Tuffes bei AbschluE der LoEsedimentation von mindestens 2 m durfen wir folglich 

annehmen.

Diese Vermutung steht im Einklang mit alterneolithischen Grubenbefunden (Abb. 3), die 

teilweise mit Schwarzerdematerial verfullt sind, dessen Herkunft oberhalb der heutigen
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Oberflache anzusetzen ist. Somit kamen wir beim Profil Wehlen/Platten (Abb. 3. 24) auf 

einen postneolithischen Abtrag von 0,5 m, beim Profil Abb. 3, 3.1 auf ca. 0,8 m, wobei 

offenbar an diesem feuchteren, starker pseudovergleyten Standort trotz Kappung die 

Tiefenentwicklung des heutigen Bodens weiter fortgeschritten ist als an trockenen 

Standorten. Bei den Lokalitaten Abb. 3, 3.29 und 3.30, die unter vollstandiger Entfer- 

nung des holozanen Bodens bis auf den Lohner Boden abgetieft sind, ergibt sich ein 

postneolithischer Abtrag von rund 3,0 m.

Zu ahnlichen Grb^enordnungen gelangen wir dann auch bei den anderen Profilen: 

Kappung des Oberflachenbodens um mindestens 0,5 m (Abb. 2, 4-7) in den hier 

dokumentierten AufschluBbereichen, entsprechend hdhere Werte ergeben sich seitlich, 

wo der Eltviller Tuff von der heutigen Oberflache gekappt wird (vgl. oben 9.). In Sehlem 

(Abb. 2, 4.) ergibt sich ein Abtrag von 3 m, wo wenige Zehner von Metern vom 

Profilpunkt entfernt Sch. 12 von der Ackerkrume erfaBt wird.

Derartige Grb^enordnungen jungholozaner Erosion sind bei der Beurteilung der Erhal- 

tungschancen und der Bedeutung prahistorischer Befunde zu berucksichtigen.
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