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{Jber Eckfluren und andere Probleme der Tal- 
bildung. 

Von Dr. J. Moscheles. 

(Mit 2 Textfiguren). 

Unsere Landformen entstanden vor altem dutch die modellierende 
Wirkung des fliel~enden Wassers, deren Spuren wit selbst im Bereieh 
des glazialen, ariden und marinen Formenschatzes naehweisen kSnnen. 
Die Frage nach der Entstehung und Ausgestaltung der Tiller und 
aller durch fliel~endes Wasser gebildeten Einzelformen steht daher im 
Brennpunkt morphologischer Forschung, ohne dal~ es bis heute ge- 
lungen w~re, allen hierbei in Betraeht kommenden Problemen restlos 
gereeht zu werden. Auch im folgenden sollen nur einige Hinweise 
auf Erkl~rungsmSglichkeiten far einzelne Ph~nomene gegeben werden. 
Gleiche Formen kSnnen aller Wahrscheinliehkeit nach auf unter- 
schiedliche Weise zustande kommen. Es gilt also nicht, far jede 
Art yon Formen ein allgemeines Gesetz ihrer Entstehung aufzustellen, 
sondern an der Hand spezieller Beispiele die ftir den betreffenden 
Einzelfall mSgliche Erklgrung zu suchen. 

Wenn wit uns dennoch bei unserer Darstellung der von DAVIS 
~angewandten deduktiven Methode bedienen, so sei ausdrfieklieh be- 
tont, dag diese Deduktionen sich auf ein umfangreiehes Beobachtungs- 
material stiitzcn, welches im Laufe mehrerer Jahre auf morphologi- 
schen Exkursionen namcntlich im Bereich des BShmischen Massivs 
gesammelt wurde. 

Den Anlal~ zur Niederschrift dieser Zeilen gab die yon SOLCR 
im PENeK-Festband verSffcntlichte Abhandlung ,,Eine Frage der Tal- 
bildung", in der vor allem das Problem der Eekbildung behandelt 
wird. Die Beobachtungstatsachen, die SOLCtt in seiner Arbeit an- 
fiihrt, stimmen im wesentlichen mit den Verhiiltnissen iiberein, die 
ich bereits im Sommer 1916 am Westrand des Eger-Franzensbader 
Beckens feststellcn konnte. Ich kam dort jedoch zu einer yon der 
SOLCtts etwas abweichenden Erkliirung des Phfinomens der Eck- 
flurenbildung. Die VerSffentlichung meiner Ergebnisse mul3te aber 
iiul~erer Umstiinde halber bis heute unterbleiben. 

Da SOLCH es vermeidet, eine Definition des von ihm in die 
Morphol0gie eingefiihrten Terminus ,,Eckflur" zu geben, sei zun~ehst 
eine-solche Definition auf Grund seiner Schilderung versueht. 
Unter Eckfluren versteht SOLCtt jene Stiieke yon flacheren bis fast 
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horizontalen Bbschungen, die sich im L~ngsschnitt der H6heaztige 
unserer Gebirge zwiscben steiler geneigte Stiicke derart einschalten, 
da~ f6rmliche Treppen entstehen. In ihrem Auftreten sind diese 
Eckfluren yon Gesteinseharakter und Tektonik unabbi~ngig. Darin 
zeigen sie eine bemerkenswerte Analogie zu den Talterrassen, in 
welchen sie sich nicht selten talaufw~irts fortsetzen. Da fiberdies die 
Eckfluren benachbarter Hbhenzfige ungef~hr gleiche absolute H6hen 
aufweisen, seheinen sie ebenso wie die Terrassen der Zerschneidung 
einer ursprtinglieh einheitlichen Fl~iehe ihre Entstehung zu verdanken. 
Bci seinem Versuch, eine genetische Erkl~irung der Eekfluren zu 
geben, gelangt SOLOH naeh sorgfiiltiger Erw~igung verschiedener 
M6glichkeiten wie Firstverbreiterung, Staffelbrtiehe und Meeresbran- 
dung bei negativer Bewegung der Strandlinie, zu dem Resultat, dal~ 
nur der Wechsel yon Seiten- und Tiefenerosion der Fliisse ftir die 
Eckbildung verantwortlich gemacht werden kann.. 

SOLCH ist damit der erste, der das Problem der Eckfluren auf- 
gerollt und dabei ihren nicht selten orographischen und sicher aueh 
genetischen Zusammenhang mit den Talterrassen betont hat. Wir 
befinden uns in roller ~bereinstimmung mit ibm, wenn wit Eek- 
fluren ganz allgemein gesproehen als Teile alter Talbbden definieren, 
die infolge der naebtr~igliehen Zerschneidung zu Wasserscheiden ge- 
worden sind. ' Danaeh mul~ es sieh aber bei ihrer Entstehung um 
einen dem Vorgang der Talverschluckung entgegengesetzten Vorgang 
handeln. Wir w011en diesen Vorgang, der zur Entstehung der Eeke 
ftihrt, als T a l z e r s p l i t t e r u n g  bezeichnen. 

SOLCH nimmt an, da~ durch die Verbreiterung der Talb6den be- 
nachbarter T~iler die zwischen ihnen gelegenen Wasserseheiden mit- 
der Zeit zu Fall gebraeht werden. Dadurch sollen nach seiner An- 
sieht ausgedehnte Verebnungen entstehen, die mit talaufw~rts sich 
verschmalernden Zungen in dam benachbarte Htigelland hineinreiehen. 
Die Hbhenzfige zwisehen Nachbart~ilern, also die Nebenwasserscheiden, 
setzen mit Randh~ingen gegen das eingeebnete Land ab und diese 
Randhiinge sollen sieh nach SOLCH in demselben Mal~e wie die 
beiderseitige Talverbreiterung und die Talvereinigung immer weiter 
gegen das reliefierte Land zurfiekverschieben. Durch neuerliehe Hebung 
und Tiefenerosion soll dann die so entstandene Verebnungsfi~ehe zu 
Eckfluren zerschnitten werden, w~ihrend aus den talaufw~rts an- 
schliel~enden Talb6den Terrassen hervorgehen. Bei mehrmaliger Wieder- 
holung dieses Vorganges kommt es naeh SOLCH zur Bildung yon 
Ecktreppen im L~ingsschnitt der Wasserscheiden und der entsprechen- 
den Terrassentreppen im Querschnitt. Dem geringeren Ausmal~ der 
Talverbreiterung in den tieferen Niveaus entspricht naeh SOLcg die 
geringere Zuriickverlegung der Randh~inge. 

Da~ dieser yon SOLCH angenommene Vorgang einer Riickverlegung 
der Nebenwasserscheiden durch Seitenerosion mbglich ist, soll dutch- 
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aUS nicht bestritten werden. In den meisten F~llen dtirfte damit 
aber nieht nur eine Rfickverlegung der Talvereinigung, sondern aueh 
der Flu~vereinigung verbunden sein. Sinnf~llige Beispiele hierftir 
lassen sich nur aus Flachlandsehaften geben, in deren lockerem Boden 
sich derartige Vorg~nge sehnell und gleichsam vor unseren Augen 
vollziehen. Dem darauf aehtenden Beobachter werden sich jedoch 
verwandte Formen auch im Gebirgsland und im festen Gestein darbieten. 

Ein gutes Beispiel f f i r  eine Rtiekverlegung der Wasserscheide 
durch Seitenerosion, verbunden mit einer Rtiekverlegung der Flu~- 
vereinigung im ebenen Land bietet die Donau unterhalb yon Prel~- 
burg. Dort, wo die Donau aus ihrem Durchbruch durch die Kleinen 
Karpathen heraus- und in das oberungarisehe Becken eintritt, ver- 
mindert sich plStzlieh ihr Gef~lle. Daher l ~ t  sie die mitgefiihrte 
Schuttlast fallen und baut einen grol]en Schuttkegel in das Becken 
vor. Auf ihm verwildert die Donau und teilt sich in mehrere Arme: 
die nSrdliche kleine, die grol]e und die sfidliehe kleine Donau. Die 
nSrdliehe kleine Donau vereinigt sich mit Waag und Neutra und er- 
reicht bei Komorn den Hauptarm des Stromes. Die Vereinigung der 
siidlichen kieinen Donau mit dem Hauptarm erfolgt szhon etwas 
welter oberhalb. Unter dem Einflul~ der Erdrotation dr~ngt die Donau 
und besonders ihr wasserreichster mittlerer Arm nach rechts, also 
nach Siiden. Die grol]e Donau fliel]t heute zum Tell  im einstigen 
Bert der sfidlichen kleinen Donau, so dal~ hier also die Flul~vereini- 
gung talaufw~rts geriickt i s t .  Denkt man sieh einen derartigen Vor- 
gang in starker reliefiertem Land, so wird auf diese Weise zwar die 
Nebenwasserseheide zurfickverlegt, aber das eingeebnete Stfick wird 
bei neuerlicher Tiefenerosion nicht zu einer Eekfiur zwischen zwei 
T~lern, sondern zur Terrasse eines einheitlichen Tales. Dutch Rtiek- 
verlegung der Randh~nge infolge yon Seitenerosion werden Eekfluren 
also nur dann entstehen kSnnen, wenn die seitliehe Verschiebung 
der Wasserl~ufe gegen jene Seite hin erfolgt, auf weleher sieh der 
Flul~ mit lebhafterer Seitenerosion befindet. 

Die Seitenerosion mug nicht dureh eine einseitige Verschiebung 
des Stromstriches bedingt sein. Auch die M~iander tragen zur Tal- 
verbreiterung bei. Um durch sie die Entstehung yon Eckfluren im 
Sinne SOLCI-Is zu erkl~iren, mill]ten wir annehmen, dab solche Miiander 
aueh die Randh~inge der Wasserscheiden angreifen. Dies wird aber 
nur in den seltensten F~llen vorkommen. Nach Abschlul~ einer Phase 
der Tiefenerosion liegt der Randhang, durch dessen Riickverlegung 
nach SOLCI-I die Eckflur des n~ehsten Stadiums geschaffen werden 
soll, im Miindungswinkel der Wasserli~ufe. Nun zeigen aber alle 
Fliisse die Tendenz, im Bereich ihrer Vereinigung nach aul]en kon- 
vexe, gegen den Mfindungswinkel konkave Kriimmungen zu bilden. 
Wo zwei Wasserliiufe zusammentreffen, pflegen sie eben das mit- 
geftihrte GerSlle und Geschiebe zwisehen sich im toten Winkel der 
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Erosion zu einer Bank anzuh~ufen. So erhalten die Fltisse hier eine 
schwach bogenfSrmige, nach aul]en konvexe Krilmmung, die einem 
gezwungenen M~ander entspricht und glcich einem solchen nach aus- 
w~rts und abw~rts wandert. Daher wird der Randhang, weil auf 
der Innenseite der Krtimmung gelegen, im allgemeinen nieht yon der 
Seitenerosion angegriffen werden. Eine RtickverIegung der Talvereini- 
gung findet nicht start, wohl aber kann es zu einer Talabw~irts- 
v e r s c h l e p p u n g  der Mfindung kommen. 

In der Natur k6nnen wit stets an Flul]vereinigungen diese Tendenz 
zur Talabw~rtsverschleppung der Mfindung erkennen, am deutlichsten 
wieder in Akkumulationsgebieten in ebenem Land. Das System des 
Rheins und seiner Nebenfl[isse in der oberrheinischen Tiefebene bietet 
hierfiir ein Musterbeispiel. Ans~itze zu einer derartigen Verschleppung 
der Mtindung finden sieh aber selbst in engen Gebirgst~lern. Kleine 
Talaucn im toten Winkel zwischen Bachvereinigungen finden sich 
z. B. in dem yon eiszeitlichen Gletsehern versehont gebliebenen Tal- 
gebiet der Kleinen Aupa im bShmischen Anteil des Riesengebirges, 
so bei der Mohornmfihle an der Vereinigung von Fiehtig- und Kader- 
bach, sowie einige Schritte weiter talaufwiirts zwischen Fiehtig- und 
L6wenbach. Wie im Akkumulationsgebiet der oberrheinisehen Tief- 
ebene besteht also aueh im Erosionsgebiet des Riesengebirges die 
Tendenz zur Talabw~rtsverlegung der Mtindungen. 

Danach hat folgende Theorie zur Erkl~rung der Entstehung von 
Eckfluren viel W~hrseheinlichkeit ffir sich: Die ebene Eekflur bildet 
sieh im Winkel zwischen den Fliissen dureh Talabw~irtsversehleppung 
der Mfindung w~ihrend einer Zeit schwacher oder ganz aussetzender 
Tiefenerosion. Der Vorgang entspricht dabei durchaus tier einseitigen 
Ta]auenbildung bei m~ndrierendcn Flfissen, denn der , ,Mtindungs- 
m~ander"  sucht wie jeder andere nach auswfirts und abw~irts zu 
wandern. Der Scheitel des Mfindungsm~anders liegt an der Ein- 
m~ndungsstelle; die talaufw~rts anschliel]enden Stiicke der beiden 
sich vereinigenden Wasserl~iufe stellen die Sehenkel des Mfindungs- 
miianders dar. 

Durch die andauernde Akkumulation im ~i.indungswinkel ist das 
Abwiirtswandern des Mtindungsm~anders im Vergleieh mit gewShn- 
lichen M~andern beschleunigt. Im allgemeinen kommt daher bei 
ihm das Ausw~rtswandern weniger zur Geltung. Dementsprechend 
bleibt der Krfimmungsradius meist grol] und kann sogar im L~ufe 
der Zeit noch wachsen. Daher sind die Fltisse unterhalb der Ur- 
mfindung zueinander nahezu parallel und vereinigen sich unter sehr 
spitzem Winkel. Dies gilt vor allem dana, wenn sich dem Abw~h'ts- 
wandern keine grol~en Hindernisse in den Weg ste]]en, also in Flach- 
l~indern und bei wenig widerstandsf~higem Gestein. Gute Beispiele 
hierffir bieten der Rhein und seine Nebenfltisse in der oberrheinisehen 
Tiefebene. Aber auch alas heutige Entwiisserungsnetz des stidlichen 
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Riesengebirgsvorlandes und des Eger-Franzensbader Tertiiirbeekens ist 
mSglicherweise auf diese Art entstanden. Das Auftreten unterein- 
ander nahezu paralleler ,,konsequenter" Flfisse, zwischen denen die 
Wasserscheiden talabw~irts an HShe abnehmen, gilt vielfach als Be- 
~veis daffir, dal] eine Struktur- oder Abtragungsfl~che im Sinne der 
Flul~richtung schr~ig gestellt oder abgebogen wurde. Die gleichen 
orographischen Verb~ltnisse ergeben sieh aber auch durch Talabw~rts- 
verschleppung der Mfindungen und Ecktreppenbildung. Die parallele 
Anordnung der TMer, deren Verlauf scheinbar konsequent und durch 
die tektonische Schr~gstellung der Oberfl~iche bedingt erscheint, kann 
auch erst nachtr~iglich durch Verschleppung der Mfindungen aus einer 
Klteren strahlenfSrmigen Anordnung des Entw~isserungsnetzes hervor- 
gegangen sein. Auch die Entstehung mehrfacher, an den Gebirgs- 
r~ndern auftretender Vererbungsft~iehen l~il]t sieh auf diese Weise er- 
kl~ren. Sic sind das Werk eines ganzen Systems zusammenh~ngender 
Wasserl~iufe, deren Mfindungen talabw~rts wanderten. Besser als yon 
Erosion kSnnte man bei diesem Vorgang yon fiuviatiler Abrasion 
sprechen; jeder Wasserlauf oder genauer jede talabw~rtsrfiekende 
Mfindung stellt eine abradierende Welle dar. 

Ein Modell solcher fluviatiler AbrasionsflKchen bietet das Eger- 
Franzensbader Terti~irbecken und sein aus kristallinen Gesteinen auf- 
gebauter, daher geologisch zum Fichtelgebirge gehSrender Westrand. 
Morphologisch l~i$t sich hier eine Grenze nur schwer ziehen. Der 
Versuch kann von zwei versehiedenen Gesichtspunkten aus Unter- 
nommen werden, indem man entweder den Charakter der heutigen 
TKler oder die allgemeine Oberfl~ehengestaltung in Betracht zieht. 
Im TertiKr finden sich morphologisch alte, vielfach von Hochmooren 
erffillte T~ler bis zu einer SeehShe yon 450--460 m. Sic finden sich 
im ganzen Gebiet 5stlich yon Franzensbad, yon tier Soos im Norden 
bis Unterhalb Eger im Sfiden, nach Osten his zum Egerdurchbruch 
dutch die Phyllitbrficke von Mariakulm und im Wondrebgebiet auf- 
wiirts bis gegen Alt-Kinsberg. WestwKrts reichen die Moore fiber 

KammeIdorf his an die Eger. 
In die Randpartien dieses Moorgebietes ragen v0n allen Seiten 

Ausl~ufer eines hSheren Landes mit HShen von rund 470--500 m 
hinein. Folgt man z. B. dem Seebach aufw~rts gegen Seeberg, so 
sieht man bei Kropitz den etwa 470 m hohen Terti~irrficken von 
Oberlhoma gegen den Bach herfibergreifen und ein ~ihnlicher Rficken 
senkt sieh vom Granit bei Trogau gegen den Bach herab. So be- 
ginnt schon bei Tannenberg im Tertiiir ein Ansteigen der GehKnge 
des Tales ' d a s  aber erst beim Durchbruch dutch die Seeberger Gneis- 
scholle einen 50 m tiefen, engen Cation bildet. Hier liegt also ffir 
den Bach die morphologische Grenze des Beekens. 

Abseits der T~iler scheint eine morphologische Grenze zu fehlen; 
ganz unmerklich gelangt man aus dem TertiKr in den Granit. Sehr 
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gut l~i~t sich dies bei den Hoierh~usern zwischen Sirmitz und Alten- 
teich beobachten. Die im Osten aus Terti~ir, im Westen aus alt- 
kristallinen Gesteinen aufgebaute Hoehfl~iche steigt hier gegen Westen 
]angsam bis auf etwa 540 m an. ~ber sie erhebt sieh der Zug 
des Kapel]enberges, dessen steiler, vielleicht einem jungen Bruch 
entsprechender Anstieg als morphologische Grenze des Eger-Franzens- 
bader Beckens im weitesten Sinne aufgefal]t werden kann. Die 540 m- 
Linie ist auch insofern ffir das Landsehaftsbild charakteristiseh, als 
sie die KuIturregion yon der darfiber aufragenden Waldregion trennt, 
wenn aueh Korn, Hafer und Kartoffeln in allen ItShenlagen gebaut 
werden und der Wald steile, wenn auch tiefer gelegene Talgeh~inge 
bedeckt. 

Als Landschaftsgrenze ist die 540 m-Linie durchaus geeignet zur 
Abgrenzung der Eger-Franzensbader Beckenregion gegen das Fiehtel- 
gebirge. Vom rein morphologischen Standpunkt aus sind jedoch die 
Oberfl~chenformen der Beckenregion im Terti~ir und kristallinen Ge- 
stein zwar iihnlieh, abet nicht identiseh. Die eingehende Betraehtung 
der morphologischen Verh~ltnisse am geologischen Westrand des Eger- 
Franzensbader Beckens l~i~t die an die Gesteinsverschiedenheit an, 
kniipfende Verschiedenheit der Oberfl~ichenformen wohl erkennen. 

Wir:haben hier eine gegen Osten ganz schwach geneigte Fl~ehe 
in rund 540 m SeehShe vor uns. Ohne Anderung im Landsehaftsbild 
greift sie zwischen den T~lern von den kristallinen Gesteinen auf die 
terti~iren Beckensehichten fiber. Der Brueh, der die beiden Gesteins- 
formationen trennt, kommt im Landschaftsbild nicht zum Ausdruek~ 
Auch die Gesteinsgrenze selbst tritt abseits der Wasserliiufe in keiner 
Weise im Landsehaftsbild hervor. Man glaubt daher, eine Verebnungs- 
fl~iche vor sich zu haben, deren schwaches Gefiille gegen Oston ent~ 
weder einer ganz schwachen Schr~gsiellung oder aueh ihrer ursprfing- 
lichen Abdachungsrichtung und -st~irke entsprechen kann. 

Die Einzeluntersuchung zeigt nun aber, da~ sieh diese ,,Ebene" 
aus einer ganzen Reihe einzelner, welt schw~icher geneigter bis ganz 
horizontaler Fl~iehenstficke zusammensetzt, die gegen Osten immer 
geringere HShefi besitzen und durch flaehe Geh~inge, die aber doeh 
steiler gebSseht sind als die Landoberfl~iche als Ganzes betrachtet, 
miteinander verbunden sind. Man fiihlt sich fast versucht, hier an 
Strandterrassen eines terti~iren Sees zu denken, die bei allm~ihlich 
sinkendem Seespiegel in sein Westufer eingeschnitten wurden, Aber 
abgesehen davon, dal~ die Erhaltung dieser Kleinformen seit Trocken- 
Iegung des Sees im Mioziin wenig wahrscheinlieh ist, da sie nament- 
]ich im Bereich der wenig widerstandsf~higen Sedimente der Terti~r- 
zeit durch exogene und endogene Kr~fte (denn auch die jfingsten 
Seeablagerungen, die Cyprisschiefer und die Tone yon Wildstein 
werden noch von zah]reichen, wenn aueh meist k]einen Verwerfungen 
durchsetzt), l~ingst h~itten verwiseht werden oder wenigstens sehr an 
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Deutlichkeit einbiifien miissen, sprieht aueh der Umstand gegen ihre 
Deutung als Seeterrassen, dal~ sie-sich mit 6st|ieher Neigung fiber 
den ganzen Bereieh des einstigen Sees bis nahezu an den Ostrand 
desselben verfolgen lassen. Dagegen fehlen dem Ostufer entsprechende 
Terrassen mit Neigung gegen Westen vollkommen. Es kann sieh 
also nicht um Formen handeln, die ein einstiges Seebecken umrahmen, 
sondern es sind Formen, die deutlich in ihrer Verbreitung dem Ent- 
w~isserungsnetz angepal]t sind, also auch wohl in genetischer Be- 
ziehung zu den Wasserl~iufen stehen. 

Der Treppenbau beherrscht also die zwischen den Tiilern gelegenen 
Riedel im L~ngsprofil, gleichgfiltig, ob diese Riedel aus kristallinem 
Gestein oder aus terti~ren Sedimenten bestehen. Nut sind im weicheren 
Material infolge seines geringeren Widerstandes gegen die Talabw~rts- 
verschleppung der Mfindungen die ebenen Fliichenstficke, die Eckfluren, 
viel l~inger als im harten kristallinen Gestein. Das Profil ist dasselbe; 
im kristallinen Gestein ist es aber gleichsam iiberhSht. Dabei braucht 
die Grenze zwischen kristallinem Gestein und Terti~r durehaus keinem 
Randhang zu entsprechen. H~ufig geht eine Eckfiur fiber die Gesteins- 
grenze hinweg, so dal~ diese selbst morphologiseh nieht zum Ausdruek 
kommt: 

Es handelt sich also im Eger-Franzensbader Becken und seinem 
westliehen Randgebiet um eine aus Eekfluren von geringem vertikalem 
Abstand zusammengesetzte Oberfl~che. Jeder Eckflur entsprieht tal- 
aufw~rts eine Talverbreiterung, deren Talboden noch heute in Funktion 
ist. Jedem Randhang entsprieht talaufw~rts ein Gefiillsknick. Be- 
sonders deutlich haben sich diese Formen im widerstandsf~higen 
kristallinen Gestein erhalten, wo wiederholt Eckfluren und Randh~nge, 
steilere, wenn auch wenig tier eingeschnittene Laufstreeken mit ver- 
sumpften, flaehmuldenfSrmigen Talerweiterungen abwechseln. Be- 
merkenswerterweise fehlen Terrassen hier vollkommen. 

Ein besonders gutes Beispiel hierfiir ist die Gegend yon Voitersreuth 
(Fig. 1) an der bShmisch-s~ehsischen Grenze. Wit haben hier ein 
wohl abgegrenztes Talsystem vor uns, begrenzt einerseits dutch den 
naeh Stidosten gekehrten Abfall des Kapellenbergriickens zwischen 
SchSnberg und Ottengriin, andererseits dutch den yon oberhalb Ottengriin 
fast rein 5stlich streichenden Riieken, der sich jenseits einer tal- 
fSrmigen, yon der Bahnlinie Voitersreuth--Haslau benutzten Ein- 
sattelung (mit ca. 530 m SeehShe) in der HShenzone Kote 546 fort- 
setzt. Diese beiden HShenzonen sind die Wasserscheiden, die zur Zeit 
des 530 m-Talbodens ein einheitliehes, bei Voitersreuth gegen Osten 
geSffnetes hydrographisches System umschlossen. Es bestand an- 
scheinend aus zwei Haupt~isten, dem Scheibenbaeh im Norden und 
dem heute unbedeutenden, in seinem oberen Abschnitt yon Schutt 
verkrochenen Gerinne, das heute unterhalb yon Voitersreuth in den 
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diesen Ort durchflie~enden Bach mfindet und trotz geringerer Wasser- 
ffihrung dessen weitere Laufrichtung bestimmt. 

Zwischen diesen beiden Haupt~sten und zu beiden Seiten des 
Voitersreuther Baches liegen etwas oberhalb von Voitersreuth ebene 
Fliichen in ca. 530 m Seeh6he. Am linken Ufer tritt eine solche 
Fl~iche auch noch 5stlich des Zollamtes auf. Offenbar ist hier eine 
einheitliche Fl~iehe, die Eckflur zwischen den beiden Haupt~isten, 
dureh neu entst~ndene oder sieh in der Richtung talabw~irts (durch 
Mfindungsverschleppung) verl~Lngernde Wasserl~ufe zersehnitten worden. 
Der wiehtigste, in der Eckflur ausgebildete Einsehnitt ist der des 
Baches yon Voitersreuth, der seine Quelladern in der Talweitung 
oberhalb der Ackermfihle in 530 m SeehShe sammelt, Ale sich die 
beiden Haupt~ste unseres hydrographischen Systems am Fu~e des 
fiber das 530 m-Niveau aufragenden Randhanges vereinigten, also zur 
Zeit, als die Bildung der 530 m Eckflur eben einsetzte, hat der Bach 
wohl noch zum oberen Einzugsgebiet des sfidliehen Hauptastes gehSrt 
und die Verschleppung seiner Mfindung hinkte hinter der der beiden 
Haupt~ste nach. 

Talabwiirts folgen auf einen Gefiillsknick sowohl am Voitersreuther 
als auch am Scheibenbach kleine Talweitungen in 505 m SeehShe. 
Diesen entspreehen welter im Osten in gleicher SeehShe ebene Fl~ichen- 
sti~cke, in denen uns die Reste einer zweiten tieferen Eckflur der 
beiden Haupt~iste vorliegen. Auf einer der hierher gehSrigen Fliichen 
]iegt das Bahnhofsgeb~iude Voitersreuth. 

Das n~chst tiefere Niveau ]iegt bei 480 m. Ein individualisiertes 
Flul]system yon Voitersreuth ist hier nicht zu erkennen, denn es 
fehlen yon nun an trennende Wasserseheiden in hSherem Niveau 
zwischen den nach Osten geriehteten Wasser]iiufen. Zwischen den 
beiden Hauptiisten des Voitersreuther Systems bildet dieses Niveau 
eine lange, schmale Zunge, auf der die Kapelle bei Wildstein steht. 
Gleich hohe Flgchen treten aber auch siidlich yon Altenteich und 
im Norden des Soosbaehes auf (urn Klinghart). Dieses Niveau ent. 
stand wohl dutch das Ostw~irtsrficken eines Stammfiusses, der etwa 
dem heutigen Fleil]enbaeh entsprechend in nordsi]dlicher Richtung 
flol~ und dutch seine von Westen kommenden Nebenfliisse nach Osten 
gedri~ngt wurde. Diesem Niveau entspricht die Talweitung unterhalb 
des Bahnhofs Voitersreuth. 

Das 480 m-Niveau stellt im Eger-Franzensbader Becken im all- 
gemeinen dasjenige Eckflurenniveau dar, welches tiber die Grenze 
von kristallinem Gestein und Terti~r hinwegzieht. Die Eckfiuren 
haben hier im wenig widerstandsffihigen Gestein eine weit grSitere 
Liingenerstreckung als die im kristallinen Gestein gelegenen der 
hSheren Niveaus. Ferner sind ihre Randh~nge ungleieh sanfter ge- 
b6scht, tells weil die Mfindungsverschleppung aueh wiihrend der 
Tiefenerosion andauerte, tells wegen nachtriiglicher Abspfilung und 
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Verrutschung des lockeren Gesteinsmaterials. Am Fu[~ dieser Rand- 
hfinge vereinigen sich die heutigen Wasserl~iufe bezw. ihre Talsohlen 
unter spitzem Winkel; der Randhang ragt keilfSrmig in den Bereieh 
der heutigen Talniveaus hinein. Im kristallinen Gestein hingegen 
sind die Randhange bogen-, ja direkt halbkreisfSrmig, denn im harten 
Gestein besitzen die Miindungsm~iander sehr kleine Krtimmungsradien. 

Der Widerstand des festen Gesteins ist hier so groin, daft Miindungs- 
verschleppungen nut iiufterst langsam erfolgen, so daft die Fliehkraft 
in dem Stfick zwischen alter und neuer Miindung mehr Zeit hat zu 
wirken. Daher erfolgt hier die Vereinigung der Wasserl~iufe meist 
unter einem stumpfen Winkel, nicht selten in einem den Randhang 
umklammernden Bogen. 
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Fig. 1. 1:50000. 

Interessant ist, daft aus solchen Miindungsm~iandern infolge yon 
Anzapfungen auch echte M~ander hervorgehen kSnnen. Sehr schSn 
zeigen dies die Verh~iltnisse am Zusammenfluft yon Grofter und Kleiner 
Aupa oberhalb yon Marschendorf auf der bShmischen Seite des Riesen- 
gebirges (Fig. 2). Die Kleine Aupa umfiiel~t hier in einem nach Sfiden 
konvexen eingesenkten M~ander den Rothenberg (972 m), der eine 
deutliche Eckflur tfiigt. Der M~anderbogen endet gerade dort, wo 
ein kleiner Wasserril~ vom Rothenberg herabkommt und wo man 
daher bei einem gezwungenen M~iander gerade den Scheitel der 
Kri~mmung und zwar am gegeniiberliegenden Ufer zu erwarten h~itte. 
Abet erst jenseits der Einmiindungsstelle biegt die Kleine Aupa wieder 
nach Siiden um und vereinigt sich bald darauf mit der Gro[~en Aupa. 
An der Einmtindungsstelle ist ein Miindungsm~iander in Bildung 
begriffen. 

Geologische Rundscham XII[ 10 
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Dem Scheitel des Miianders am Fu~e des Rothenbergs entsprieht 
in der Richtung gegen Stiden eine deutliehe Einsattelung zwischen 
Altenbergkoppe (903 m) und Spitzberg (877 m) in etwa 840 m See- 
hShe. Es handelt sich dabei unzweifelhaft um einen Taltorso des 
Aupaflusses. Der Lauf der Groi~en Aupa von Nordwest nach Sfidost 
war geradlinig auf diese Einsattelung geriehtet. Sp~iter erfolgte eine 
Anzapfung der Grol~en Aupa von Siiden her aus der Gegend von 
Dunkelthal. Sie erfolgte an einer meridionalen Verwerfung, l~ings 
welcher die urspriinglich oberhalb yon Dunkelthal gelegene Quelle 
eines kleinen Bathes verhiiltnism~ii]ig rasch zuriickwanderte. Dadurch 
wurde die Grol~e Aupa nach Sfiden abgelenkt und zog die Kleine 
Aupa gleichsam mit sich. Die hblenkung der Gro~en hupa schuf 
also kein Troekenta], sondern das yon der Grol~en Aupa verlassene 
Bett wurde v o n d e r  Kleinen 
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sohligen Tales zu suchen ist. 

Aupa zur Verl~ngerung ihres Laufes 
aufgesucht. So wurde der Mfin- 
dungsm~iander aus der Zeit vor der 
Anzapfung zu einem gewShnlichen 
M~ander der Kleinen Aupa und in- 
folge sp~iterer Tiefenerosion zum 
heutigen eingesenkten M~iander. 
Heute ist unterhalb der Kreuz: 
schenke ein neuer Mfindungsmiian- 
der in Bildung. 

Wir lernen hier also eine Ent- 
stehungsmSgliehkeit ffir Miiander 
kennen, deren Ausgangsform nicht 
in den freien M~andern eines breit- 

Sie entstehen aus Mfindungsmiiandern 
bei Anzapfung des einen Zuflusses oberhalb der Miindung, wenn da- 
durch auch der andere Zuflu~ mit abgelenkt wird. 

Im Aupagebiet fehlt eine deutliche Eekflur, die dem Niveau des 
840 m-Talbodens entsprechen wtirde. Aber die Siidgeh~inge des Rothen- 
berges werden in entspreehender HShe yon einer flacheren Leistenflur 
unterbroehen, auf welcher die dureh den Wald fiihrende Sehneuso 
verl~iuft. Bezeichnender Weise erreicht diese Leiste dort ihre grSl~te 
Breite, wo wir die damalige Mfindung annehmen mfissen, also fiber 
dem Seheitelpunkt des M~ianderbogens. 

Die Miindungsverschleppung besitzt demnaeh in verschiedenen Ge- 
bieten verschiedene Bedeutung. Im Gebirgsland aus hartem Gestein und 
mit tier eingesenkten T~lern entstehen ]okale Eekfluren. In jedem Fluid- 
system kSnnen ungefiihr gleich hohe Eckfluren in verschiedener Entfer- 
hung vom Gebirgsrand auftreten. Unterhalb der Eckflur kSnnen sich die 
Talw~nde zu grSl~eren HShen erheben, als die Eckflur aufzuweisen hat. 

In wenig kupiertem Gel~nde und im wenig widerstandsfahigen 
Gestein vollzieht sich die Mfindungsverschleppung rascher. In ein 
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und demselben Zyklus kSnnen mehrere Flu~mfindungen fiber eine 
Eckflur hinwegwandern. Je reicher die Verzweigung des Flul~netzes 
ist und je intensiver die Mi~ndungsverschleppung wirkt, umso grSl]ere 
Stilcke des Gebietes werden in die Eckflurverebnung einbezogen. So 
kSnnen die randlichen oder Vorlandsverebnungen entstehen. 

Damit ist auch erklArt, dab jeder Gebirgsrand yon treppenfSrmig 
nach aul~en absetzenden Randverebnungeu begleitet ist. Im ersten 
Stadium ]iegen die Flul]miindungen noch am weitesten talaufwArts. 
An der am wcitesten talaufwArts ge]egenen, noch relativ leicht ver- 
schiebbaren Mt~ndung setzt die Biidung der hSchsten Vorlandsvercb- 
hung ein. Die dem niichst jtingeren Stadium angehSrende tiefere 
Vorlandsverebnung kann bestenfalls an der bereits talabwiirts ver- 
schleppten Mfindung des gleichen Flu~paares ankntipfen. Daher 
bleibt die hShere Vorlandsverebnung in der Iqachbarschaft des eigent- 
lichen Gebirgslandes recht fl~chenhaft erhalten. 

Dazu kommt noch ein weiterer, die Erhaltung der hSheren Verebnungs- 
fiAche in der Nachbarschaft des Gebirgslandes begfinstigender Faktor, 
Nach W. PE~TCK sind al]e Abtragungsformen des Landes das Ergebnis 
des mannigfachen Intensit~tsverh~ltnisscs von Hebung und gleichzeitiger 
Abtragung. Dutch die Talabwfirtsversch]eppung bleibt nun zwar die 
Gesamtabflul~menge des Gebietes gleich, abet die Wassermenge der 
einzelnen Flu~l~ufe vermindert sich in dem Stfick zwischen alter und 
neuer Miindung insofern, als sich hier die Wassermenge eines ur- 
spriinglich einheitlichen Flul]laufs auf zwei Wasseradern verteilt. 
Bei einer Hebung yon im ganzen Gebiet einheitlicher Intensitiit ist 
die Abtragung bezw. Flu~arbeit oberhalb einer Miindung schw~cher 
als unterhalb. Die Grenze zwischen eigent]ichem Gebirgsland mit 
Tiefenerosion und Randverebnung mit vorherrschend fl~chenhafter 
Tieferlegung wird daher in einem ersten Stadium z.B. mit einer 
Mfindungszone AB zusammenfallen. In einem zweiten Stadium mit 
gteicher ttebungsintensit~it liegt diese Mi~ndungszone A~B ~ dutch 
Mtindungsverschleppung abet weiter talabw~rts. Unterhalb yon ihr 
kann daher die zweite tiefere Randvcrebnung gebildet werden, wi~hrend 
oberhalb die erste obere Vorlandsverebnung infolge vorherrsehender 
Tiefenerosion der wenig kr~iftigen WasserlAufe yon Tiilern zerfurcht 
wird und in den RiedelflAchen erhalten bleibt. Mfindungsverschlep- 
pung kommt hier zwar auch noch vor, aber in beschrAnkterem Ma~e, 
da die Fliisse hier infolge der hSheren Talw~nde eine grSi]ere Ab- 
tragungsarbeit zu leisten haben, Wie im Gebirge entstehen hier 
also nur kleine lokale Eckfluren. 

Das theoretische Endziel dieser Entwicklung ware, dal] alle Wasser- 
adern zu Hauptfltissen werden, die selbst~ndig das Meet erreichen. 
AnsAtze zu einer derartigen Entwicklung finden sich in Akkumulations- 
gebieten (Etsch und Po), also im Bereich langandauernder Senkungs- 
vorgiinge. Theoretisch m~i~te sich das gleiche Phiinomen auch in I-Iebungs- 
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und Erosionsgebieten gleichsam als Greisenstadium der Entwicklung 
einstellen, doch ist dieses heute in der Natur noch nirgends erreicht. 

Ein besonderes Problem stellt das Verh~iltnis yon Eckfluren und 
Terrassen dar. Zeiten aussetzender Tiefenerosion sind zweifellos so- 
wohl der Talverbreiterung Ms auch der Mfindungsverschleppung am 
gfinstigsten. Die Entstehung yon Eckflfissen und TMterrassen ist 
daher zweifellos synchron und auf die gleiche Ursache w Abn~hme 
oder Aussetzen der Tiefenerosion - -  zurfickzuffihren. Unter sonst 
gleichen Verh~itnissen h~ngt die Talbildung yon der zur Verffigung 
stehenden Wassermenge ab, denn die Arbeitsleistung der einzelnen 
Flfisse ist dann einzig von ihrer Wassermenge bestimmt. 

Nun bedeutet jede Talabw~rtsverlegung einer Flul~m~indung zu- 
gleieh eine Abnahme der Wassermenge zwischen alter und neuer 
Mfindung. Zu der Zeit, als eine der heutigen Eekfluren gebildet 
wurde, vereinigten sich die beiden Wasserl~ufe zun~ichst am Fu~e des 
Randhangs der n~chst hSheren Eckfluro Daher wirkte yon hier an 
die gesamte Wassermenge an der Verbreiterung eines einzigen Tal- 
bodens. Mit der Talabw~rtsver]egung der Mfindung erfolgte die Ver- 
einigung der Wassermassen zwar erst weiter unterhalb, abet praktisch 
hatten doch vom Randhang an beide Wasser]~ufe ihre TalbSden im 
gleichen Niveau und waren dutch keine orographische Wasserseheide 
getrennt. Daher arbeitete noch immer die ganze Wassermasse, gleich- 
sam in zwei Armen an der Verbreiterung eines Tales. Bei einer 
neuerliehen Phase der Tiefenerosion entstehen aber zwei, durch eine 
deutliche Wasserscheide - -  die Eckflur -- getrennte T~]er. In jedem 
dieser T~ler kann jetzt nur ein Tell der frfiher einheitlichen Wasser- 
massen arbeiten. Da aber die Wassermenge einen der Faktoren 
bildet, zu denen die Breite des Talbodens proportional ist, so l~il]t 
sich aus dieser Flu~zersplitterung bereits auf eine geringere Breite der 
neugebildeten TalbSden in dem betreffenden Abschnitt schliM]en. Es 
bleibt daher die Eckflur als Rest des alten Talbodens erhalten, so 
dal~ es nieht zu einer Talverschluckung kommt. 

~un bleibt dabei aber oberhalb der ursprfinglichen Mfindungsstelle 
die Wasserffihrung der einzelnen Flfisse konstant. Daher kommt 
hiei eine dureh Abnahme der Wasserffihrung bedingte Verschm~ile- 
rung der Talb~den nicht in Betraeht. Hinsiehtlich der durch 
die Wassermenge bedingten Erosionsintensit~t raft{]ten hier die tiefer 
gelegenen TalbSden dieselbe Breite besitzen wie die hSher gelegenen, 
so dal~ sich diese nicbt in Form yon Terrassen erha]ten k5nnten. 

Dazu kommt auch bei der Annahme von rhythmisch gleichlaufen~ 
den, periodischen, tektonischen Ver~nderungen, da~ die einem Erosions- 
zyklus zur Verffigung stehende Zeit  mit der M~indungsversch]eppung, 
also von Zyklus zu Zyklus w~ehst. Jede Hebung, die nicht 
direkt und unmittelbar yon der Erosion kompensiert werden kann, 
erzeugt einen Gef~illsknick, der urn so ]angsamer zurfickwandert, je 
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geringer unter sonst gleichen Bedingungen die Wassermenge ist. Da 
nun in dem Stfick, um das die Miindung wi~hrend des Zyklusses II 
nach abwiirts gewandert ist, die Wassermenge infolge der Flul~zer, 
splitterung abgenommen hat, wandert hier der den Zyklus III ein- 
leitende Gef~llskniek langsamer zurfick als seinerzeit der den Zyklus I[ 
einleitende. Oberhalb der anf~inglichen Mfindungsstelle in Zyklus II 
steht daher dem zweiten Zyklus eine liingere Zeit zur Verfiigung als 
dem ersten, und zwar um sovie] liinger, als der Gefitllsknick infolge 
der Flul~zersplitterung langsamer zuriickwandert. Da also im Bereiche 
der Mfindungsverschleppung die Wasserffihrung der einzelnen Fltisse 
abnimmt, jedoch oberhalb der urspriinglichen Einmiindungsstelle kon- 
stant bleibt, mit anderen Worten also Talstiicke mit gleichgebliebener 
und Verminderter Wasserffihrung alternieren, ein langsameres Zuriick- 
wandern der Gefiillsknicke also mit konstant gebliebener Erosionskraft 
welter talaufw~rts verbunden ist, so w~ire anzunehmen, dal~ oberhslb 
der ursprfinglichen Miindungsstellen die TalbSden breiter werden, in 
je tieferem Niveau sie zur Ausbildung gelangen. 

Diese Tatsache l~l~t sich im Quellgebiet vieler Wasserlitufe tat- 
siichlieh nachweisen. Im Quellgebiet kleiner B~tche sind vielfaeh 
Talweitungen in Bildung begriffen, die den hSchsten, nut unter be- 
sonders giinstigen Bedingungen in spiirlichen Terrassenresten erhaltenen 
Talb5den des Hauptflusses entsprechen. Einheitliche Talbodenniveaus 
geh5ren eben zu e inem Erosionszyklus, insofern sie dutch ein und 
denselben tektonischen Vorgang bedingt sind; sie sind abet zeitlieh 
nicht gleichen Alters. Ein heute in irgendeinem Talabsehnitt wirksamer 
Erosionszyklus kann fiir eine weiter talabwiirts gelegene Strecke desselben 
hydrographischen Systems bereits zwei oder mehr Zyklen zuriickliegen. 

Ein gutes Beispiel fiir diese Verhfiltnisse bietet das bShmische 
Mittelgebirge, wo sich die Gefitllsknicke und Talweitungen tier kleinen 
Seitenbi~che in Beziehung zur Talgeschiehte der Elbe bringen lassen t). 
Wie ich a. a. O. ffir den Pitschkowitzer Bach gezeigt, setzen sich die 
Seitenti~ler .aus alternierenden Mulden und Gef~llsknicken zusammen. 
Die Talsohle einer jeden Mulde setzt sich als Terrasse fiber dem tal- 
abw~irts folgenden Gefiillsknick fort, endet abet im Bereich der naehst 
tieferen Mulde. Eine Ineinanderschachtelung von Terrassen fehlt 
also; bei Ausbildung des neuen Talbodens wird der niichst i~ltere all- 
miihlieh vollkommen aufgezehrt. Die einzelnen Mulden im Bereieh 
der Seitentiiler entsprechen je einem der in Terrassen erhaltenen 
alten TalbSden des Elbtals. Die tibereinander liegenden Niveaus des 
Elbtals ]iegen in den Seitent~ilern also gleichsam nebeneinander. 

Ffir das Elbtal lgLl~t sich hier im Mittelgebirge eine der mSglichen 
Ursachen ftir die Erhaltung hochgelegener TalbSden nachweisen. Es 
handelt sich hier um bedeutende Xnderungen der Wasserftihrung 

1) j .  12VIosCHELES, Das B~Shmische Mittelgebirge. Zeitschrift der Gesell- 
schaft ffir Erdkunde zu Berlin 1920, S. 140 ft. 
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einzelner Laufstficke infolge von F]ul~verlegungen durch Anzapfung. 
Die Ablenkung des urspriinglich zusammenh~ingenden Eger-Bielaflusses, 
der anfangs die Elbe bei Dubitz erreichte, gegen Aussig verursachte 
die Erhaltung der beiden hSchsten Terrassenniveaus zwischen Dubitz 
und Aussig, also in dem Sttiek, in welchem infolge der Anzapfung 
die Wasserfiihrung vermindert worden war. Umgekehrt erkl~rt sich das 
Fehlen des dritt~iltesten Talbodens in fast dem ganzen mittelgebirgischen 
Elbtal oberhalb yon Aussig aus der Ablenkung der Eger nach Siiden 
und der damit vermehrten Wasserfiihrung dieses Flul]abschnittes. 

Um aber aueh dann die Erhaltung yon Terrassen erkl~ren zu 
k6nnen, wenn eine wie auch immer geartete Verminderung der 
Wasserftihrung nicht stattgefunden hat, mfissen wir nach anderen 
Bedingungen ffir eine mit der Zeit abnehmende Intensitiit der Seiten- 
erosion Umschau halten. Nur als Notbehelf kann die Annahme 
gelten, da~ die Verlegung der Erosionsbasis, welehe eine neuerliche 
Tiefenerosion einleitet, mit Ann~iherung an die Gegenwart immer 
h~ufiger, bezw. in immer kfirzeren Zeitabst~nden erfolgt. Nun kann 
bekanntlich die Breite eines Talbodens die des M~iander- und Win- 
dungsgiirtels seines Wasserlaufs um ein Vielfaches tiberschreiten. Die 
Talsohle wird eben nicht nur durch den Strom in seiner augenblick- 
lichen Lage geschaffen, sondern auch die Stromverschiebungen spielen 
dabei eine grol]e Rolle. Solche Stromverschiebungen k6nnen einseitige, 
durch Erdrotation, Wind, tektonische Verbiegung usw. bewirkte sein. 
Daneben kommt aber auch zweifellos ein bisher noeh recht wenig 
beaehtetes Pendeln des Stromes in Betracht. Jeder Wasserlauf stetlt 
ja mehr oder weniger ein Horizontalpendel dar, dessen Aufh~ingepunkt 
in der Stelle zu erb]ieken ist, wo die Ta]geh~nge auseinandertreten. 
Je grSJ]er der Abstand vom Aufh~ngepunkt, desto grS~er ist bei 
gleichbleibendem Ausschlagswinkel der vom Pendel besehriebene 
Bogen, desto breiter die durch das Pendeln des Flusses geschaffene 
Talsohle. Nun wachsen mit der Talzersplitterung die Wasserscheiden 
talabw~rts und damit verschiebt sich zugleich der Aufh~ingepunkt des 
Pendels talabw~irts. Damit werden an den einzelnen Punkten tal- 
abw~rts kleinere BSgen beschrieben als frtiher und so erkl~rt sich 
die abnehmende Breite der Talb6den. Durch dieses Pendeln wird 
aber anderseits aueh der Aufh~ngepunkt talaufw~rts zurfickverlegt. 
Ist diese Zurfickverlegung geringer als die vorangegangene, durch die 
Mtindungsverschleppung bedingte Talabw~rtsverlegung des Aufh~inge- 
punktes, so spitzt sich der tiefere Talboden frfiher aus und ist somit 
schm~iler a]s der Michst ~ltere, h6her gelegene, der sich so in Form 
yon Terrassen erhalten kann. Ohne hier niiher auf die Ursaehe 
dieses Pendelns einzugehen, sei noch betont, dad die allgemeine Ver- 
breitung ,,negativer Troekendeltas", also das vonder  Stromrichtung 
oft unabhfingige, trichterfSrmige Auseinandertreten der Talgeh~inge, 
einen Beweis ftir die Realit~t des Pendelph~inomens bildet. 


