
I. Aufsatze und Mitteilungen. 

Entstehung und Umbildung von Flussterrassen. 

Von Dr. Bruno Dietrich (Potsdam). 
(Mit 3 Figuren.) 

In Deutschland hat man sich erst in den letzten Jahren eingehend 
mit dem Wesen der Terrassenbildung beschaftigt. In Amerika ist 
diesem Problem seit langem nachgegangen worden. Wie es nun bei 
einer Bearbeitung desselben Problems von verscliiedenen Seiten leicht 
erklarlich ist, liaben sich bei uns in Deutschland besonders in bezug 
auf die alten Talboden Verschiedenheiten der Auffassung ergeben, 
die bald mehr die 0berfiachenform, bald mehr die Verbreitung der 
Schotter in den Vordergrund der Betrachtung riicken. Ankniipfend 
an eine an anderer Stelle vom Verfasser1) gegebene kurze Darstel- 
lung der Terrassen soil im folgenden der Versuch gemacht werden, 
eine gedrangte Zusammenfassung der Ergebnisse liber die Entstehung 
und die Formveranderungen, sowie tiber die Bedeutung der Terrassen 
zu geben. Behandelt sollen nur die Terrassen werden, die ihr Ent- 
stehen der Tatigkeit der Fliisse verdanken; ausgesclilossen sind die 
Verwitterungsterrassen oder Felsterrassen. 

I. Die Entstehung der Terrassen2). 

Jede Terrasse stellt dar den Rest einer Talaue, die 
zu einer Zeit der A u f s c li ii 11 u n g entstand und itber dem 
gegenwartigen Flussniveau liegt. „Eine Flussterrasse ist 
durcli drei Vorgange geschaffen worden: 1. Fin Tal ist in eine 

1) B. Dietrich : Morphologie des Moselgebietes zwischen Trier und Al£. 
Verhandl. d. Naturhist. Vereins d. preuss. Rlieinlande und Westfalens. 1910. 
S. 134/141 u. 177/79. 

2) Vergl. dazu R. D. Salisbury: Physiography. New York 1907. S. 203. 
— A. H. Green : Geology. Bd. I London 1897. S. 635. W. M. Davis : Geo¬ 
graphical Essays. Boston 1910. XXI. River Terraces in New England S. 514/585. 
— H. Miller: River Terracing: Its methods and their Results. Proceedings 
of the Royal Physical Soc. of Edinburgh. 1881/3. Vol. ATI. S. 263/306. 
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Lanclmasse eingeschnitten worden. 2. Dieses Tal ist zum Teil wieder 
aufgefiillt worden. 3. Sind die AufscMttnngen zum Teil wieder 
fortgefiihrt worden, so class ihre Reste zn beiclen Seiten cles Flnsses 
als Terrassen iibrig geblieben sindY1) Die Terrasse ist also erst in 
dem Moment angelegt worden, wo das die Talaue dnrcheilende Fliess- 
wasser sich seinen Weg in die Ane einschnitt. Die Ursache fur 
dieses Einschneiden des Flnsses, diese Neubelebung cler in cler alten 
Talaue schon zum Stillstand gekommenen Flusstatigkeit, ist in einer 
Yeranderung des Flussgefalles zu suchen. Eine solche Veranclerung 
des Gefalles ist allein moglich durch eine Yeranderung cler Lage 
cler Erosionsbasis, die gegeben ist entweder durch die Senkung cles 
Miindungsgebietes oder durch die Hebung cler Gegenden des Mittel- 
und Oberlaufes. In beiclen Fallen resultiert fiir den Fluss ein neues 
Gefalle, das von dem cler ehemaligen Talaue abweicht. Die natiir- 
liche Folge ist eine Trockenlegung cler alten Talaue und die Bildung' 
nines Abfalls von dieser zum neuen Fliesswasserweg, eben die 
Bildung der Flussterrasse. An die Stelle cler Aufschiittung von Lehm 
und Schottermaterial ist eine Zeit mit vorwiegender Tiefenerosion 
getreten. In diesem normalen, einfachsten Falle miissen beiclerseits 
der neuen Flussbahn Terrassen entstehen. Eine Ausnahme clavon 
machen nur die Stellen, an denen der Fluss infolge einer Kriim- 
mung an der einen Seite cler Talaue in die Tiefe sclmitt, also nur 
eine einseitige Terrasse erhalten bleiben konnte. Doch dies sind 
Ausnahmen. fiber der Gefallslinie cles Fliesswassers werden wir also 
gleichmassig durchlaufend den alten Talboden an seinen Terrassen 
verfolgen konnen. Wir wollen aus diesem Grunde alle diese Terrassen, 
die einem einheitlichen Entwickelungsgang ihre Entstelmng verdanken, 
als d u rchlaufe n d e Terrasse n2) bezeichnen. 

Tritt eine Ruhepause in der Yeranderung der Gefallsbedingungen 
ein, so wircl der Tiefenerosion Einhalt geboten und der Fluss ver- 
wenclet seine lebendige Zerstorungskraft lediglich zur Lateralerosion, 
d. h. er bildet sich eine Flussaue. In dieser Flussaue verringert sich 
bei langer andauernder Ruhephase das Gefalle so, class der Fluss 
seine Gerollmassen ablagert, also aufschiittet. Somit hangt die 
Machtigkeit cler Schotterablagerungen in der Flussaue im wesentliclien 
von der Dauer der Ruhephase in der Veranclerung der Schollenlage ab. 
Bei Unterbrechung dieser Ruhelage, d. h. bei Neubelebung cler Erosion 
und erneutem Einschneiden des Flusslaufes, werden die Reste dieser 
zweiten Talaue in ihrer Gesamtheit eine neue durchlaufencle Terrasse 
bilden miissen. Jede Wieclerholung dieses Yorganges muss eine 
neue durchlaufencle Terrasse schaffen. 

races. 
1895. 

p R. E. Dodge: The Geographical Development of Alluvial River Ter- 
Proceedings of the Boston Society of Natural History. Yol. XXYI. Boston 

S 259. 
2) B. Dietrich: a. a. 0. S. 142. 
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So wie an diesen normalen Fliissen ist auch der Werdegang 
der Terrassenzlige an knrvenbilclenden Fliissen, in Maandertalern. 
Auch hier wire! jede Ruhephase die Lateralerosion vorwiegen lassen 
und bei erneutem Einsclmeiden des Flusses den alten Talboden in 
seinen Resten als durchlaufende Terrasse zuriicklassen. Tiber Modi- 
fikationen im einzelnen durch Gleithang und Prallhang soli bei Be- 

trachtung der Terrassenform gehandelt werden. 
Eine Betrachtung der Terrassenanordnung in der Natur (um 

einige Beispiele zu nennen, erinnere ich an die gerade Laufstrecke 
des Moseltales unterhalb Alf-Bullay, an das Rheintal von Bingen bis 
Koblenz, an das Saaletalx) zwischen Saalfeld und Halle) lasst neben 
solclien Terrassen, die sich durch das gesamte Gebiet verfolgen lassen, 
andere erkennen, die bald in dieser, bald in jener Hohe zwischen 
den durchlaufenden Terrassen liegen. Diese Terrassen wollen wir 
im Gegensatz zu den durchlaufenden Terrassen als Lokalterrassen 
bezeichnen und damit ihre fur die grossen Entwickelungsvorgange 
der Landformen nebensachliche, lokale Bedeutung kennzeichnen. 

Die Lokalterrassen konnen verschiedener Entstehung sein. Wenn 

eine Landscholle unregelmassig emporgehoben wird, ist die Moglich- 
keit vorhanden, class sich lokal zwischen zwei Hauptphasen der Ruhe 

eine weitere neue Ruhephase einschaltet und auf eine bestimmte Ent- 
fernung hin in der Zeit dieser Zwischenphase eine Flussaue entsteht, 
die bereits zur Zeit der nachst tieferen Hauptphase in ihren Resten 
als Lokalterrasse hervortreten muss. Eine Lokalterrassenfolge solcher 
Entstehung finden wir im Moseltal bei Trier in der Trierer Tal- 
weitung. Eine weitere Entstehungsmoglichkeit fur Lokalterrassen ist 

gegeben durch die Zusammensetzung der Gesteinshorizonte, in die 
der Fluss seine Bahn einschneidet. Denn nach dem gesetzmassigen 
Wechsel von Tiefen- und Seitenerosion wird dort, wo der Fluss ein 
weiches Gestein* 2) antrifft, die Tiefenarbeit schneller geleistet sein 
als an Strecken mit widerstanclsfahigerem Material. Der Fluss hat also 
auf dieser Laufstrecke Zeit genug, sich eine Talaue zu schaffen, die 
spater in Lokalterrassen erhalten bleiben wird. Die dritte, wichtigste 
und zugleich haufigste Art der Entstehung von Lokalterrassen ist 
beclingt durch den Werdegang der Talentwickelung bei eingesenkten 
Maandern. Durch die Yerlegung des Kurvenwendepunktes wandern 
die Maander talabwarts.3) Durch diesen Vorgang werden die Tal- 

h K. Wolf: Die Terrassen cles Saaletales und die Ursachen ihrer Ent¬ 
stehung. Forsch. z. d. Landes- und Volkskunde. 1909. Bd. XY1II. H. 2. 

2) R. E. Dodge: a. a. 0. S. 263. 
3) W. M. Dayis : Yallees a meandres. Ann. cle Geogr. Paris 1899. 

S. 170/72. — Reversion in River Development. Science. New York. 1901. N. Se¬ 
ries. 13. S. 629. — The Development of River Meanders. Geolog. Magazine. 
Decade IV. Yol. X. Nr. 466. April 1903. S. 145/148. — Physical Geography. 
Boston 1899. — M. S. W. Jeefekson: Limiting Width of Meander Belts. Nat. 
Geogr. Magazine, Washington. 1902. S. 373/84. — de la Noe et de Margeeie : 

Les formes clu terrain. Paris. 1888. S. 69. — A. Penck: Morphologie I. S. 349/50. 

31* 
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sporne mit ihren Gleithangen angegriffen unci clamit die bereits vor- 
handenen durchlaufenden Terrassen zum Teil angeschnitten und neue 
Schnittflachen auf den zwischen den durchlaufenden Terrassen liegen- 
den Gleithangstrecken geschaffen. Der Erfolg ist die Entsteliung 
von zahlreichen kleinen, ubereinander liegenclen Terrassen, fur die 
H. Miller1), um ilire Anordnung zu kennzeichnen, die Bezeichnung 
„ Amphitheatre Terraces" vorschlagt. Ein ausgezeichnetes 
Beispiel von Terrassen clieser Art findet sich bei Saaz am linken 
Egerufer. So ergibt sich ein Zusammenhang auch in bezug auf 
ilire Entsteliung zwischen den durchlaufenden Terrassen und den 
Lokalterrassen der beiden ersten Falle. Alle diese sind im Laufe 
der Talentwickelung einmal Talaue gewesen, die einen auf langere 
Zeit, die anderen nur lokal und zeitlicli beschrankt. Eine Sonder- 
stellung nehmen nur die Lokalterrassen an Talmaandern ein. 

II. Die Anordnung der Terrassen. 

a) I m Q u e r p r o f i 1. 

Betrachten wir die Anordnung der Flussterrassen, und zwar die 
der durchlaufenden Terrassen im Querprofil an einigen einfachen, 

normalen Fallen. Der Ubersichtlichkeit 

halber entwickeln wir die Formen nur 
ftir die eine durchlaufende Terrassen- 
reihe. Sehen wir zunachst von einem 
Schrageinschneiden ab, so ergeben sich 
die zwei einfachsten Falle des Quer- 
proiils. Der Fluss lasst die Reste der 
von ihm durchschnittenen Talaue bei- 
derseits als Terrassen zuriick Oder aber 
er schneidet seine Balm nahe der einen 
Gehangewand ein und scliafft so eine 
breitere, einseitige Terrasse. Dies sind 
die haufigsten Formen des Terrassen- 
prohls tiberall dort, wo der Fluss sich 
in einer relativ engen Talaue vertieft. 

(I. und II.) 
Windet sich der Fluss aber in 

Maandern liber die Talaue, so werden 
sich die beim Tiefereinsclmeiden ent- 
stehenden Terrassenreste deni Maander- 
gesetz entsprechend entwickeln. Auf der 

Seite des Gleithanges wircl die alte Oberfiache der Aue schrag abge- 

Fig. 1. 

Die Formen des Terrassen- 
querprofils. 

— W. S. Tower : The Development of cut-off Meanders. Bull, of the American 
Geogr. Soc. Yol. XXXYI. Nr. 10. 1904. S. 577 ff. 

b H. Miller: a. a. 0. S. 283. — E. F. Fischer: Proceedings of the 
Boston Soc. of Nat. History. Yol. XXXIII. Nr. 2. 1906. S. Off. — Stegert: 

Zur Theorie der Talbildung. Monatsber. d. d. geol. Ges. 1910. S. 5/6. 
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schnitten mid am Prallhang eine kleine Terrasse erhalten bleiben. (III.) 
Gelit die Entwickelung weiter, so muss schliesslich die Terrasse liber 
dem Prallhang ganz fortgeschnitten sein und der Fluss sich schrag in 
den anstehenden Fels einnagen. (IV.) So bleibt auch hier nur eine ein- 
seitige Terrasse tibrig. Bei weiten, alten Talungen, wie beispiels- 
weise an der Mosel, wird der Fluss beim Tiefereinschneiden in feste, 
enge Bahnen geclrangt, so dass sich liber den einseitig ausgebildeten 
Gleithangterrassen beiderseits die Reste der weiten Tailing erhalten 
(V), weil die Ausschlagweite in clem eingesclmittenen Talweg weit 
geringer ist als die in der alten Talweitung. Diese Tatsache gewinnt 
Bedeutung fiir die Altersbestimmung der Maanderanlage. Die Ter- 
rassen liber dem Prallhang sind das beste Kriterium clafiir, dass die 
Anlage zu den betreffenden eingesenkten Maandern erst gegeben 
war, als sich der Fluss in die alte Talaue einschnitt. Kompliziert 
wird das Bilcl durch die Fage verschiedener Terrassenziige liberein- 
ander, aber weit mehr durch die dazwischen liegenden hier und da 
auftretenden Lokalterrassen, die naturgemass bei einem typischen 
Querprofil auszuschalten sind. 

b) Im Langsprofil. 

Der einfachste Fall der Terrassenanordnung im Langsprofil ist 
der, dass der durchlaufende Terrassenzug in seinem Gefalle dem der 
darunter liegenden Aue entspricht, und zwar derart, dass nach der 
Miindung zu die Differenz der beiden Talboden sich verringert. 
Diese Konvergenz ist eine ganz allgemein bekannte Erscheinung. 
Fin solches Normalprofil von mehreren libereinander liegenden, 
gleichartig angeordneten Terrassenziigen ware allein moglicli bei 
vollkommen gleichmassiger Verschiebung der Erosionsbasis, also 
Yollkommen gleichmassiger Hebung einer Landscholle. Ein clerartiges 
Profit wird in der Natur schwer zu finden sein. Die bereits unter- 
nommenen Darstellungsversuche der alten Terrassenziige haben das 
Ergebnis gezeitigt, dass wir liberall mit unregelmassigen Bewegungen 
der Schollen zu rechnen haben, und class wir ein regelmassiges Langs¬ 
profil, auf grossere Strecken verfolgbar, wohl kaum erwarten cltirfen. 
Bilclen wir uns eine Vorstellung an den Ergebnissen selbst. 

Am besten untersucht sind die Verhaltnisse am Rhein. 
K. Oestreich1) behandelt die Verbiegung der Oberflache des 

Rheinischen Schiefergebirges, die durch das Absinken der Pliocan- 
terrasse gekennzeiehnet ist. Von Reitzenhain bis Koblenz vollstandig 
normales Gefalle, von hier abwarts gestortes Gefalle. Absinken der 
Pliocanterrasse zwischen Brohl und Remagen. Die Annahme der 
Verbiegung des pliocanen Rheintalbodens wird gestiitzt durch die 

J) Vergl. die Terrassenprofile bei K, Wolf a. a. 0., B. Dietrich a. a. 
0. und W. Wunstorf und G. Fliegel: Die Geologie des niederrhein. Tief- 
lancles. Abhandl. d. k. preuss. geol. Landesanstalt. Neue Folge. 1910. H. 67. 
— Darstellung von G. Braun in d. Zeitschr. cl. Ges. f. Erclk. 1907. 441, (461). 
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Yerbiegung der Rheinischen Hauptterrasse. „Das bedeutet, dass das 
Gebirg'e nach. Ausbildung und Zuschiittung des ersten diluvialen 
Talbodens eine Aufwolbung erfuhr. Der Scheitel dieser Wolbung 
lag gleicli in der Region des Eintritts in das alte Gebirge.“ Xacli 
Norden und Sliden klingt die Aufbiegung aus. Wie eine Storung 
des Langsprofils durch Anfwolbung einzelner Teilstrecken zustande 
kornrnt, so auch durcli das Aufsteigen von grossen Schollenkomplexen. 
Audi hier ist der Rhein das gegebene Beispiel. G. Fliegel1) gibt eine 
Prolildarstellung der Rheinterrassen von Bonn bis Wyler, die das 
Konvergieren und schliessliche Yerschneiden (Kreuzen) der Terrassen 
mit Ausnahme der Hauptterrasse zeigt. Die Ursache der Terrassen- 
kreuzung zwischen pliocanem und diluvialem Talboden ist nach 
Fliegel zuriickzufuhren auf das hohere Herauslieben des Schiefer- 
gebirges zur Oberpliocanzeit. ,,Die Kreuzung zwischen Niederterrasse 

und Alluvialterrasse muss ebenfalls auf tektonische Bewegungen 
zurtickgefiihrt werden. “ 2) Die von Siegert3) angenommene Terrassen - 

kreuzung des Saaletales, die den Beweis der Verschneidung an ver- 
starkter Aufschtittung und durch Bohrungen erbringen will, soil hier 
nur angedeutet werden; ebenso das Terrassenprofil des Saaletales 
von Iv. Wolf. 4) 

Aus diesen Darstellungen entnehmen wir, dass die Veranderungen 
im Terrassenprofil im wesentlichen auf tektonische Ursachen zuriick- 
zufuhren sind. 

III. Die Form der Terrassen. 

a) Die Anlagef orm5). 

Theoretisch soil eine Talaue fast eben sein. Je aus- 
geglichener die Gefallskurve des Flusses, desto ebener muss seine 
Aue sein, desto schwacher wird auch ilir dem Flussgefalle entprechen- 
des Eigengefalle sein. Die Aue s te 111 eine Akkumiilations- 
form in einer zuvor geschaffenen Erosionsform dar. 
Die horizontal Ausdehnung der Terrasse liangt ab, 1. von der 
Wasserfiihrung und somit von der zerstorenden Kraft des Flusses; 
2. von der Dauer der Lateralerosion, also der Erosion zur Zeit der 
Ruhelage der Scholle. Yon der Dauer der Ruhelage hangt unmittel- 
bar die Machtigkeit der Aufschtittung in der Talaue ab; 3. von 
den Differenzen im Gestein, das der Fluss wahrend seines Tiefer- 
einschneidens angetroffen hat. Die angeschnittenen, weniger wider- 
standsfahigen Horizonte iverden eine Breitenausdehnung der Aue zur 

Iv. Oesterreich. Studien liber die Oberflacliengestaltung des rheinischen 
Schiefergebirges. Pet. Mitt. 1908. S. 78 ff. 1909. S. 57 62. 

2) a. a. 0. 
3) a. a. 0. S. 5 ff. 
4) a. a. 0. 
5) Yergl. dazu R. E. Dodge a. a. 0. S. 257 58. 

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



I. Aufsatze unci Mitteilungen. 451 

Folge haben. Wir kennen zahlreiclie Beispiele aus unseren INIittel- 
gebirgen, die diesem Prozess ihre Form verclanken. Die typischsten 
Formen dieser Art begegnen uns in den AusraumungslanclschafteD. 
Aber wir konnen noch weiter gehen unci alle die Falle in unseren 
Betrachtungskreis mit einbeziehen, wo Fltisse ihren Talweg clurcli 
verschiedenartige geologische Horizonte hinclurchfuhren. Die Ver- 
schiedenheit dieser Einzelhorizonte nach ihrer Widerstandsfahigkeit 
gegenliber den zerstorenden Kraften gemessen, also nach cler mor¬ 
ph o 1 o gi s cli e n Wertigkeit der geologischen Einzel¬ 
horizonte, gibt uns ein Mass fur die verschiedenartige Breitenaus- 
dehnung der Flussterrassen. Man denke clabei an die grossen 
Gegensatze zwischen kristallinem Scliiefer und den weichen, mtirben 
unci leiclit zerstorbaren Sanden und Tonen cles Rotliegenclen, Gegen¬ 

satze, die sich in einem ausserordentlichen Breitenunterschiede der 
Terrassen aussprechen. Andererseits betrachte man die Triasland- 
schaften mit ihren so stark voneinander abweiclienclen Wiclerstancls- 
clifferenzen der Einzelhorizonte und im Zusammenhang damit den 
standig wechselnden Terrassencharakter. 

Eine Sonderstellung schon in bezug auf ihre Anlage erfaliren 
die Talauen der eingesenkten Maanderfliisse. Wenn sich ein voll- 
kommen „tahiger“ Maanderfluss (nach W. M. Davis) gleichmassig 
in seine Unterlage einschneidet, so geschieht dies in schrager Richtung. 
Je langsamer die Scholle aufsteigt, desto ldeiner wircl der Winkel, 
den die Einschneidungsresultante mit cler Horizontalen bilclet. Bei 
einer vollkommenen Rulielage wircl dieser Winkel sehr klein werden, 
doch bei gleichbleibender Wasserftihrung nie den Wert Null erreichen 
konnen, sonst wtircle die Fahigkeit des Flusses sich in gleicher 

Richtung wie zuvor schrag 
einzuschneiden verloren 

gelien und beiderseits Ter¬ 
rassen entstehen mtissen. 
Dass dies nicht der Fall ist, 
hat seine Ursache darin, 
class der Betrag cler Erosion 
in die Tiefe selbst bei einer 
nahezu vollkommenen Rulie- 
lage der Scholle nie ganz 
clurcli die Lateralerosion er- 
setzt wircl, d. li. der Winkel (3 
cler Figur 2 ist im Verhaltnis zu a und y ausserordentlich klein. 
Es ergibt sich also von vornherein eine geringe Schrag- 
lage cler Talaue an eingesenkten Maandern, weil standig 
um einen kleinen Betrag in die Tiefe, und zwar schrag tiefer ge- 

schnitten wircl. 
Wenn sich nun ein Fluss in die Aue von der geschilderten Form 

einschneidet, bleibt die Flussterrasse in ihrer Anlageform erhalten, 

Schraglage der Talaue (r2) an eingesenkten 
Maandern. 
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cl. li. wir konnen mit E. F. Fischer x) sagen: „Eine Flussterrasse ist 
eine Fbene, die nach riickwarts durch einen Steilrand, der zur nackst 
hoheren Stufe fiihrt, unci nach vorn unci unten ebenfalls durch einen 
solchen begrenzt wird.“ 

b) Die Deformation der Terrassen* 2). 

Die Verfolgung der Terrassenztige unci Terrassenreste an den 
Formen im Gelancle ergibt naturgemass Oberflachengebilde, die von 
clen theoretisch gefolgerten insofern abweiclien miissen, als sie sich 
nicht yon der Zeit ihrer Formanlage bis zur Gegenwart unverandert 
haben erhalten konnen. So werden wir die Beobachtung, class die 
Oberflache einer Terrasse annahernd eben ist, unci nur nach der 
Mtindung zu allmahlich einfallt, nur in clen allerjlingsten Talboclen 
machen, weil diese seit ihrer Bilclung relativ wenig umgeformt sein 
konnen. Yerfolgen wir die Deformationserscheinungen im einzelnen, 
so miissen wir scheiclen zwischen Deformation in der Horizon- 
talen unci in der Vertikalen. 

Ganz allgemein konnen wir sagen, class, je breiter der oder die 
hoherliegenclen Talboclen waren, clesto mehr Reste erhalten bleiben. 
Doch je breiter die keutige Aue, clesto weniger wire! von den frlilieren 
zuriickbleiben konnen. Bereits James Geickie 3) hat sich die Frage 
vorgelegt, wie es wohl kommt, class ein Fluss mit demselben Yolumen 
und unter clen gleichen Bedingungen, nicht wie theoretisch ange- 
nommen werclen muss, wahrencl seines Einschneidens alle Reste des 
fruheren Talbodens fortnimmt. Er hnclet die naturliche Ursache der 
Yerengung der Talauen in tieferen Lagen darin, class die Lateral- 
erosion mit clem Tiefereinschneiclen abnehmen muss, weil sich der 
Zerstorung durch die gleiche Fliesswasserkraft mit zunehmender Tiefe 
ein immer grosserer Gesteinskomplex entgegenstellt. Die Breite der 
Talaue cler Gegenwart ist also einer der Faktoren, der die Defor¬ 
mation der Aue in cler Horizontalen bedingt. Bei Maanderfliissen, die 
in einer ehemals vorhandenen Aue eingesenkt sind, hat die Ausbildung 
cler Maanderzone die gleiche Wirkung, d. li. auch sie verandert 
die Aue in cler Horizontalen. Dass die Abwanderung der Maander 
an clen talauf gericliteten Seiten der Talsporne die horizontale 
Ausdehnung cler Terrassen verringert, ist bereits erwahnt worden. 
Einen anderen Faktor cler Zerstorung in der Horizontalen stellen 
die einmunclenden Nebentaler clar, die naturgemass, wenn sie in 
bezug auf ihr Tiefereinschneiclen mit dem des HauptfLusses gleichen 
Schritt halten wollen, eine Unterbrecliung der Terrassenztige ver- 
ursachen. Viel wirkungsvoller in bezug auf Horizontalzerstorung 
als die Nebentlusse sind die zahllosen kleinen und kleinsten Erosions- 

p E. F. Fischer : a. a. 0. — G. Braun : Uber Flussterrassen. Pet. Mitt. 
1907. S. 163. — Vergl. dazu auch R. E Dodge: a. a. 0. S. 253 58. 

2) B. Dietrich: a. a. 0. S. 134/142. 
3j J. Geickie: Prehistoric Europe. S. 409. 
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furchen und Rinnen, die wir liberall am Gehange der Taler be- 

obacliten konnen. 
Die eigentliche Formveranderung der Terrassen wird nun zwar 

durch die grossere oder kleinere Breitenausdehnung beeinflusst, ist 
aber tiberwiegend bedingt durch die Deformation in der Vertikalen. 
Die holier gelegenen Terrassen sind seit der Zeit des Tieferein- 

schneidens der Fltisse der zerstorenden Wirkung der Verwitterung 
ausgesetzt gewesen, die seit dieser Zeit an der Umformung der 
alteren Terrassen gearbeitet hat, so zwar, dass die Umformung an 
den altesten Terrassen ihre grossten Betrage erreicht hat. Welclie 
Einzelkrafte sind dies? — Fine Reihe von kleinen Vorgangen 
kommen hier in Betracht, die erst in ihrer Gesamtheit die Formver¬ 
anderung bewirken, Wie bei jedem Steilhang, denn einen solchen 
stellt doch der Abfall vom Terrassenrand wie auch die Lehne zur 
nachst hoheren Terrassenflache dar, wird eine Zerbrockelung des 
anstehenden Gesteines und in erster Linie eine solche der Schotter- 
deeke durch die Atmospharilien, d. h. die meteorischen Wasser, die 
Sickerwasser, Temperaturanderungen usw. bedingt werden. Je feiner 

das Material ist, desto leichter wird Lehmbildung einsetzen. Diese 
Aufbereitung des Materials verschafft den kleinsten Wasseradern 
Zugangswege, auf denen das Wasser die ganze Masse durchsetzen 
kann. Nun sind die Vorbedingungen fur Veranderungen in der Lage 
der so aufbereiteten Materialien gegeben, und zwar durch Gehange- 
rutschungen und Gekriech. Einmal begonnen, schreitet die Umfor¬ 
mung bald weiter fort. An den Terrassenlehnen entstehen kleine 
Schutthalden. Die naturliche Folge ist, dass sowohl die Rander der 
Terrassen, als auch die Terrassenlehnen 
ihre urspriinglich scharfen Formen ver- 
lieren. Der Gehangeknick wird einer 
weicheren Linienftihrung im Terrassen- 
pronl weichen mtissen. An der Lehne 
wird die Terrassenflache durch die Schutt- 
massen um einen bestimmten Betrag holier 
gelegt werden. Am Terrassenrand fiihren 
die gleichen Vorgange zu einer Erniedri- 
gung der Terrasse, so dass die alteren 
Terrassen aus urspriinglich nahezu hori- 
zontalen zu mehr oder weniger geneigten 
Flaclien umgebildet werden, bis schliess- 
lich die vollkommene Yerschragung 
der Terrasse erreicht worden ist. 

Der Wert der Verschragung ist bei jedem Gestein ein anderer. 
am starksten dort, wo die Schotter sehr machtig sind oder wo Tone 
und Sande das Material der Terrassen bilden. Dort wo Quellhorizonte 
angeschnitten werden, ist deni Prozess der Verschragung vorgearbeitet. 
Die Verschragung wird an Terrassen mit nur wenig machtiger 

Schema der Verschragung 
der Flussterrassen. 
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Schotterlage langsamer, aber cloeh in derselben Weise, wie entwickelt, 
vor sich gehen. Die Lebensdauer dieser sckotterlosen oder dock 
nnr schotterbestreuten Terrassen wird langer sein als die der Sckotter- 
terrassen, im einzelnen jedoch von der Zerstorbarkeit des Materials 
abhangen, so dass Terrassen ans Sandsteinen schneller als solche 
aus Sehiefer, und diese wieder schneller als solche ans Granit, Gneis 
und Basalt verschragt werden. Die Schraglegung der Terrassen kommt 
an den Gleithangen der eingesenkten Maandertaler am ausgesprochen- 
sten znr Ansbildnng, denn diese sind durch die urspriingliche Schrag- 
anlage der Gleithangterrassen auch wahrend der Ruhephase in dem 
Tiefereinsclmeiden gewissermassen zur spateren Terrassenverschragung 

pradestiniert. 

IV. Die Bedeutimg der Terrassen. 

Die Terrassen lassen in ihrer Anordnnng Perioden der Talbildung 
erkennen, die uns der Beweis daftir sind, dass in der Entwickelnng 
des betreffenden Tales Unterbrechnngen stattgefunden haben, die nnr 
zu erklaren sind dnrch eine Veranderung in der Lage der Erosions- 
basis. Diese wiederum, nnd das ist ftir den Einzelfall gesondert 
nacliznweisen, ist nnr zn verstelien dnrch eine Verschiebnng zweier 
von dem Tal geqnerter Gebiete in vertikalem Sinne. Die Festlegnng 
der alten Terrassenzhge in moglichst vielen Talern wird bei nns in 

Deutschland speziell den eiszeitlichen Znsammenhang der Mittelgefeirgs- 
taler nnd der Taler des norddentschen Tieflandes zn erklaren er- 
moglichen. Zn diesem Zweck ist es in erster Linie notwendig von 
einem einheitliclien Gesichtspnnkte an die Frage heranzntreten nnd 
den Widerstreit der Anffassnngen zn beseitigen. Es sollte fur die 
Rekonstrnktion alter Talboden weder allein die Form noch allein 
das Vorkommen von Schottern massgebend sein. Es wird wichtig 
sein, zur Rekonstrnktion alter Terrassenzhge sowohl die Oberliachen- 
form als aucli die Schotterfuhrnng einschliesslich des petrographischen 
Charakters zu berucksichtigen. Das Vorkommen von Schottern allein 
zur Bestimmung lieranzuziehen, scheint mir nicht angangig, da die 
Schotter oft anf sekundarer Lagerstatte liegen konnen. Unbedingt 
notwendig ist die petrographische Bestimmung des Terrassenmaterials 

bei Terrassenkreuzungen. Wichtig fur die Altersfrage der alten Tal¬ 
boden ist die Kenntnis des Verwitterungsgrades auf den ubereinander 
liegen den T er r a s s enzugen. 
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