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Die Goldshöfer Sande und die quartären Reliefgenerationen 
im Albvorland Ostwürttembergs 1) 

Von REINHARD ZEESE, Kö ln 

Mit 4 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Es wird versucht, die Goldshöfer Sande als ältestpleistozäne Fluß-
und Hangfußsedimente mit Formen und Abtragungsmechanismen zur Zeit ihrer Ablagerung zu 
korrelieren. Hangfußsedimente und fluviatile Ablagerungen deuten auf ruckweisen Wasserabfluß. 
In den weniger widerständigen Gesteinen müssen auch an Unterhängen Abtragungsphasen der 
Runsenspülung mit akkumulativen Abschnitten der Spülsolifluktion abgewechselt haben. Bei den 
aus diesen Formungsmechanismen resultierenden Formen handelt es sich um breite, auf alte donau-
bürtige Entwässerungsbahnen hinorientierte getreppte Verflachungen, die von den Einschnitten der 
iüngeren Taleintiefung zu den weitgespannten Verflachungen des Pliozän überleiten. Sie setzen sich 
fort in weiten Flachdellensystemen, die ältere Flächenreste zergliedern. Im Bereich widerständiger 
Gesteinspartien waren auch im Albvorland kleinere Stufen ausgebildet, während die Albstufe schon 
als markanter Anstieg existierte und durch ein enges Kastcntal von den bei Aalen zusammenlau
fenden Entwässerungsbahnen nach Süden gequert wurde. 

R e s u m e . Nous allons essayer de mettre en relation les sables de Goldshefe en tant que 
Sediments fluviatils et de pied de versant du Pleistocene le plus ancien avec les formes et les 
mecanismes d'erosion a l'epoque de leurs sedimentation. 

Des Sediments de pied be versant et des depots fluviatils laissent conclure ä un ecoulement 
fluvial intermittent. Des phases d'erosion du type "Runsenspülung" (ruisellement en filets enche-
vetres) doivent avoir alterne avec des periodes d'accumulation de "Spülsolifluktion" (ruisellement 
solifluidal) dans la partie des roches moins resistantes des aval-versants. 

Quant aux formes resultantes de ces mecanismes de formation il s'agit de larges aplanisse-
ments etages, Orientes vers des anciennes voies d'ecoulement d'eau d'origine danubienne, passant 
des incisions d'enfoncement de vallee plus recent au niveau des aplanissements tres etendus du 
Pliocene. Iis se poursuivent dans de vastes systemes de "Flachdellen" (vallons plats) qui dissequent 
des restes de surfaces anciens. Dans l 'avant-pays de l'Alb des cotes plus petites etaient formees 
dans la zone de roches plus resistantes, tandis que la cuesta de l 'Alb existait d£jä comme mont.ee 
plus accusee, traversee vers le Sud par une etroite vallee encaissee empreintee par des voies 
d'ecoulement d'eau qui convergent ä Aalen. 

P r e c i s . The objective is to correlate the sediments of Goldshöfe (Goldhöfer Sande) as river 
and talus deposits from the oldest Pleistocene with landforms and mechanism of erosion of the 
time of their deposition. 

Talus and fluvial deposits indicate an intermittent run-off. In less resistent rock also at the 
lower parts of slopes erosive periods of rill wash must have alternated with accumulative phases 
of "Spülsolifluktion" (rill wash solifluction). 

The landforms resulting from these mechanisms are wide stepped plains of erosion, oriented 
towards old drainage lines of danubian origin. They form a transition from the incisions of 
younger dissection period to the extensive pliocene plains of erosion and continue in large 
systems of "Flachdellen" (flat dales) that dissect rests of older erosion surfaces. 

In resistent rock in the foreland of the "A lb" of Würtemberg smaller cuestas were developed, 
while the "Alb"-cuesta a l ready existed as a well marked elevation crossed towards the south by 
a narrow incised valley collecting the drainage lines meeting at Aalen. 

l ) Vortrag, gehalten bei der 17. Hauptversammlung der Deutschen Quartärvereinigung in Hof
heim a. Ts., September 1974. 
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I m V o r l a n d der A l b O s t w ü r t t e m b e r g s s ind durch den erst i m A l t p l e i s t o z ä n erfolgten 
Ansch luß von Kocher u n d J a g s t an das Rhe insys t em u n d d ie danach erfolgte rasche Ein
t iefung zahlreiche Dokumen te ä l t e r e r Re l i e f en twick lung — F o r m e n k o m p l e x e u n d Sed i 
men te — erha l ten gebl ieben (Abb . 1 ) . D i e günst igen Übe r l i e f e rungsums tände haben dabei 
e ine V i e l z a h l ä l tes tp le i s tozäner E lemente hinter lassen. D a m i t ist es möglich, Formen u n d 
Sed imen te aus d iesem Z e i t r a u m zu a n a l y s i e r e n u n d Rückschlüsse auf die d a m a l i g e For
m u n g s d y n a m i k zu z iehen. 

Dieser Tei l des Südwes tdeutschen Schichtstufenlandes h a t a l s U n t e r g r u n d die nach 
S ü d e n bis Südosten e infa l lenden Schichten des Keuper u n d des J u r a . I m Schichtpaket des 
K e u p e r fungieren dabe i neben S t e i n m e r g e l b ä n k e n u n d d e m Schi l fsandste in kiesel ig ge-
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Abb. 1. Markante Reliefstrukturen und Verbreitung der Goldshöfer Sande im Albvorland 
Ost-Württembergs. 
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bundene L a g e n im Kiese l - u n d S tubensands te in a ls morphologisch w i d e r s t ä n d i g e Gesteine 
(EISENHUT 1 9 6 1 ) . Im J u r a sind es die k a l k i g , tonig oder k iese l ig gebundenen Sands te ine 
und K a l k e der Angulatenschichten, S a n d s t e i n l a g e n des D o g g e r beta und a l s bedeutendste 
S tu fenb i ldner die K a l k e des M a l m beta u n d de l ta . W ä h r e n d im Keuper a l s w e n i g w i d e r 
s t änd ige Pa r t i en vor a l l e m Sands te ine u n d Merge l domin ie ren , sind es i m L i a s , Dogger 
und unters ten M a l m v o r a l l e m Tone u n d M e r g e l . 

A u s dieser Sed imen t fo lge ist eine Schichtstufenlandschaft ents tanden, de ren Land te r 
rassenreste Tei le des Schichtpaketes d i s k o r d a n t kappen . Interessant w i r d dieser R a u m 
durch das V o r k o m m e n v o n Ab lage rungen , d ie a m auf fä l l igs ten nördlich A a l e n die Ober
fläche b i lden und a ls „Goldshöfer S a n d e " durch PÄHL ( 1 9 2 4 ) , R . W A G N E R ( 1 9 5 2 ) und nicht 
zu le tz t G. W A G N E R ( 1 9 2 6 u . a . ) ihre wissenschaftliche Bearbe i tung erfuhren. 

A l s Goldshöfer S a n d e i. w . S. w e r d e n diejenigen S a n d - u n d Schotterreste i m V o r l a n d 
der A l b bezeichnet, d ie heute oft in R e l i e f u m k e h r auf den H ö h e n l iegend, durch ihre H ö 
hen lage u n d oft auch durch ihre Schüt tungsr ichtung ein Gewässe rne tz dokument i e ren , des
sen A d e r n r a d i a l der A lbp fo r t e südlich A a l e n zuströmten u n d durch die A l b zur Donau 
flössen, w ä h r e n d die heu t ige En twässe rung über den N e c k a r z u m Rhe in h in or ient ier t ist 
(ZEESE 1 9 7 2 ) . Bei diesen A b l a g e r u n g e n h a n d e l t es sich jedoch nur in Bereichen größerer 
M ä c h t i g k e i t v o r w i e g e n d u m Sande . V o r a l l e m auf den Hochflächen des K e u p e r und Lias 
w e r d e n sie durch Schot ters t reu ersetzt, d ie an den S tufenhängen auch im Bereich der eigent
lichen Goldshöfer S a n d e in genetisch d a z u g e h ö r i g e a l te Hangschut tmassen übergeh t . Beide 
Erscheinungen nann te MÜLLER ( 1 9 5 8 ) bei den fors tamtl ichen S t ando r t ska r t i e rungen 
„Streuschut t" , zusammen mi t den Goldshöfer Sanden w e r d e n sie als H ö h e n a b l a g e r u n g e n 
bezeichnet (Abb . 1 ) . 

Gemeinsam ist a l l en diesen Sedimenten , d a ß sie auf e inen Vorfluter hin or ien t ie r t sind, 
dessen t iefste Basis v o r de r U m k e h r der En twässe rung südlich A a l e n e t w a bei 4 5 8 m N N 
l a g u n d i m heut igen Bereich der europäischen Wasserscheide zwischen Kocher und Brenz 
a m Seegar tenhof unter r u n d 5 0 m V e r f ü l l u n g bei 4 5 6 , 5 m N N erbohrt w u r d e (BEURER 
1 9 6 3 ) , u n d daß sie Res t e einer a l ten Landoberf läche a l s Schleier überz iehen oder a ls 
mächt ige P a k e t e ve rhü l l en . 

D a d ie Flächen u n d H ä n g e , die v o n den Goldshöfer S a n d e n bedeckt w e r d e n , gleich 
a l t oder ä l t e r sein müssen a l s diese, e rmögl ich t die we i t e Verbre i tung neben der R e k o n 
s t ruk t ion eines Al t r e l i e f s auch die Erör te rung , ob diese Goldshöfer S a n d e Te i l en dieses 
Rel ie f s k o r r e l a t sind. 

Bei de r Beur te i lung de r Goldshöfer S a n d e haben berei ts R . W A G N E R ( 1 9 5 2 ) , WERNER 
( 1 9 5 6 ) u n d MÜLLER ( 1 9 5 8 ) d ie S a n d e v o n H i n t e r w a l d nörd l ich A d e l m a n n s f e l d e n a ls ein 
ä l te res A k k u m u l a t i o n s s t a d i u m angesprochen. In Ade lmanns fe lden selbst u n d a n anderen 
S te l l en konn ten entsprechende Beobachtungen gemacht w e r d e n , d ie zeigen, d a ß die Golds
höfer S a n d e mehrere A k k u m u l a t i o n s k ö r p e r in verschiedenen A u f l a g e r u n g s n i v e a u s d a r 
stel len (ZEESE 1 9 7 1 ) . Profi l 2 (Abb. 2 ) z e ig t a l s Sammelprof i l mehrere dieser durch H a n g -
knicke vone inander ge t renn ten A b l a g e r u n g e n . 

Die H ö h e n a b l a g e r u n g e n sind d a m i t t e i lwe i se in ih re r Genese in einen Z e i t r a u m der 
Ter rassenen twick lung e inzuordnen , bei d e m Erosion u n d A k k u m u l a t i o n wechse lweise er
folgte . Nach den Geländebefunden w a r e n die Erosionsleis tungen jedoch noch nicht so 
s t a rk l i n e a r w i e in den jünge ren Ka l t z e i t en , den eigentl ichen „Eiszei ten". D i e A k k u m u l a 
t ionen erreichten d a g e g e n Bet räge v o n 1 0 — 1 5 m m a x i m a l e r Mäch t igke i t auch bei den 
höheren, a l l e rd ings nicht vo l l erbohrten Aufschüt tungskörpern . Die T ä l e r w a r e n brei ter 
ange leg t , u n d der Gesamtcharak te r der Landoberf läche nach Abschluß der Sed imen ta t ion 
der jüngs ten Goldshöfer S a n d e w a r de r eines f lachwel l igen Rel iefs mi t w e i t r ä u m i g e n 
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Sandschwemmebenen in den Stufenrandbuchten, dazwischen Rücken i m Keuper u n d 
Schichtstufenrestflächen im Lias a l p h a , denen loka l noch heute die Res te ä l t e re r S a n d -
u n d S c h o t t e r a k k u m u l a t i o n auf l iegen (s. Profi le 1, 2 und 3 in Abb . 2 und 3 ) . 

Profil 2: Südwest. -nordöstl . Querprofil durch das Vorland der Alb bei El lwangen (in und vor der 
Lias a lpha -S tu fenrandbucht ) 

Abb. 2. Profile im Vorland der Schwäbischen Alb (Legende bei Abb. 3) . 

Dami t w a r diese Landschaft w e d e r eine Rumpffläche nach BÜDEL ( 1 9 5 7 ) noch eine 
Rumpffläche mit A k k o r d a n z nach MORTENSEN ( 1 9 5 5 ) . D ie Soh l enmulden t ä l e r hat ten in 
ih rem Mi t t e l l au f ein sehr schwaches Gefä l le , und die Auflagerungsf läche der A k k u m u l a 
t ionen sowie die beg le i t enden flachen H ä n g e kapp ten die Schichten s p i t z w i n k l i g — MÜLLER 
( 1 9 5 8 ) sprach e inma l v o n „ehemal igen , sehr breiten T a l a u e n " — dazwischen jedoch lagen 
Rücken , die deutl ich über diese wei ten S o h l e n m u l d e n t ä l e r abgese tz t w a r e n . 

Bei Kar t i e rungen i m L ia s l ieß sich deutl ich feststel len, d a ß diese Soh lenmulden tä l e r 
von we i ten M u l d e n t ä l e r n beliefert w u r d e n . Diese er fuhren in den jünge ren Ka l t ze i t en 
n u r noch eine ge r inge U b e r p r ä g u n g u n d charakter i s ie ren heute a ls ausgedehnte Flach
de l lensys teme die a l t a n g e l e g t e Landoberf läche im L ia s , w ä h r e n d die jünge ren nach BÜDEL 
v o r w i e g e n d durch So l i f luk t ionsab t rag gebi lde ten Del len k ü r z e r und stei ler s ind. Das hohe 
A l t e r jener F lachdel len w i r d dokument i e r t durch ihre D o m i n a n z im Bereich d e r A l t l a n d -
schaft, durch ihr e x t r e m geringes Gefä l l e — oft we i t w e n i g e r a ls 1 % — u n d durch die 
Tatsache, daß v ie le dieser Formen bei e t w a 4 8 0 — 4 6 0 m N N an der L i a s k a n t e in der Luft 
ausstreichen. 

Auch über die H ä n g e lassen sich Aussagen machen. D i e Tä l e r begrenzenden H ä n g e 
w a r e n auch an den Stufenrandbuchten des L i a s a l p h a r e l a t i v flach und gestreckt, im W e i ß 
j u r a jedoch bes tand k e i n e Stufenrandbucht , sondern ein ex t r em enges, m a x i m a l e t w a 
200 m breites K a s t e n t a l . 
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legende zu den Profilen 1 bis 4 
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M a r k a n t e H ä n g e scheinen im A l b v o r l a n d u n d Keupe rbe rg l and a ls S tu fenhänge nur 
unterha lb des Dogger be ta u n d L ias a l p h a bes tanden zu haben. H i e r können bei güns t igen 
Aufschlußverhäl tn issen Beobachtungen über Auf lagerungsf läche u n d Lagerungsve rhä l tn i s se 
der den Goldshöfer S a n d e n k o r r e k t e n H a n g f u ß s e d i m e n t e gemacht werden . Dabe i zeigt 
sich, daß diese A b l a g e r u n g e n eine in Gefä l l s r ichtung sehr g le ichmäßig abfa l lende Erosions
d i skordanz übe r l age rn , bei r ech twink l igem Schni t t zur Abf lußr ichtung jedoch e r k e n n t m a n 
ein Sys t em k le ine r , in den Sands te in e ingeke rb te r Rinnen ( A b b . 4 ) . Diese R i n n e n zeugen 
von dem V o r g a n g der A b t r a g u n g a m H a n g f u ß . Dabe i hande l t es sich wohl um A b s p ü l u n g 
von durch die V e r w i t t e r u n g aufberei te tem S a n d , Schluff und Ton . 
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Abb. 4. Aufschluß südlich Dinglesmahd (TK 25, Nr. 7024, r: 3553 250, h: 5421 750; Auflagerungs
untergrenze (schwarz nachgezogen): 503 m N N ) : Hangfußsedimente auf verwittertem Stubensand
stein. Schutt, vor allem Angulatensandsteine, schwach kantengerundet, in Rinnen eingelagert. 

Mehrere Schichten übereinander, Ansätze von Frostmusterböden. 

Interessant ist auch der Aufbau der Hangfußsed imen te , denn der mehrfache Wechsel 
von Schutt, bei d e m die Angu la t ensands t e ine den H a u p t a n t e i l s tel len, u n d Sanden deute t 
an , d a ß ze i twe i se der Un te rhang a l l e i n , ze i tweise U n t e r - und Obe rhang von der A b t r a 
gung betroffen w u r d e n und das g röbere M a t e r i a l dabe i a m H a n g f u ß l iegenbl ieb (s. a. P r o 
file 3 und 4 in A b b . 3 ) . Auch hier s ind d ie übe rwiegenden Abt ragungs le i s tungen der A b -
spü lung zuzuschreiben. Es erscheint nicht abweg ig , d a ß im a k k u m u l a t i v e n Ze i t raum nicht 
nur an den S tu fenrändern , sondern auch auf den flachen Rücken kräf t ig abgespül t w u r d e . 
D a r a u s w ü r d e sich das nur noch l o k a l e V o r k o m m e n mächt iger A k k u m u l a t i o n e n in höhe
ren N i v e a u s u n d de r S t reu- und Res tschut tcharak te r mancher H ö h e n a b l a g e r u n g e n z w a n g 
los e rk lä ren . Nach dem häufigen V o r k o m m e n von Hangfußsed imen ten m u ß auße rdem g e 
folger t werden , d a ß bei e insetzender A b t r a g u n g die Eintiefung häufig an den R ä n d e r n de r 
flachen Schut t r innen erfolgte und d a m i t e ine Re l i e fumkeh r bewi rk t e . 

M a n dar f über diesen Übe r l egungen a l l e rd ings nicht das Ausgangs re l i e f vergessen, aus 
d e m durch den Wechsel von Bre i teneros ion — die Sohlen der g rößeren Gewässer w a r e n 
immerh in bis mehre r e Ki lometer bre i t — u n d da rauf fo lgender S p ü l a k k u m u l a t i o n die oben 
darges te l l t e Landschaft sich en twicke l t ha t . Da rübe r sol len nur ku rze A n d e u t u n g e n gemacht 
w e r d e n unter E inbez iehung des von BRUNNACKER ( 1 9 7 0 ) untersuchten Nachba r r aumes . 

A u f den Hochflächen der F r a n k e n h ö h e finden sich Reste eines Flachrel iefs , von d e m 
BRUNNACKER ( 1 9 7 0 ) wahrscheinl ich machen konnte , d a ß es im P l i o z ä n ausgebi lde t w u r d e . 
In s t a rk z e r l a p p t e n Resten ist es i m Wasserscheidengebie t zwischen W ö r n i t z und J a g s t 
v o r a l l em in S t u f e n r a n d n ä h e noch e rha l t en und l o k a l von Höhensed imenten aus A n g u -
la tensands te inschut t überdeckt (K2 in Profil 1 in A b b . 2 ) . Nach W e s t e n lassen sich Res t e 
dieser aus we i tge spann ten F lachmulden bestehenden Landschaft vor a l l e m in den L ö w e n 
steiner Bergen we i t e rve r fo lgen . Auch in diesem Te i l des Keuperbe rg landes l iegen H ö h e n -
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ab lage rungen in verschiedenen N i v e a u s . A l s Beisp ie l w ä r e der S t u f e n r a n d bei B a c k n a n g 
zu nennen, w o eine Anhöhe i m Sands t e inkeupe r in e t w a 540 m N N von Streuschut t be
deckt ist. Diese Erhebung l ieg t beträchtl ich über e inem Schot te rvorkommen in ca . 4 7 5 m 
N N . Diese v o n EISENHUT ( 1 9 7 1 ) e r w ä h n t e n V o r k o m m e n zeigen, d a ß auch hier v o n meh
reren T ie fe r l egungsn iveaus ausgegangen w e r d e n m u ß und d a ß ein ausdrucksarmes Flach
relief durch diese Tief e r legung modif iz ier t w u r d e . 

Die Tatsache , d a ß auch i m ä l t e ren P le i s tozän noch im K e u p e r b e r g l a n d O s t w ü r t t e m 
bergs eine w e i t e Flachlandschaft vorherrschte u n d d a ß die gegen Fros t wenig resistenten 
Keuperges te ine einer t r ad i t i ona l en W e i t e r b i l d u n g eines p l iozänen Ausgangsre l i e f s nicht im 
W e g e s tanden, ve rbunden mi t de r we i ten Ent fe rnung zur Denuda t ionsbas i s , machen es 
wahrscheinl ich, d a ß die Flachlandschaft der Keuperhöhen Os twür t t embergs z u m über
wiegenden Te i l j ünge r ist a l s die Dachfläche der F rankenhöhe . 

Im A l b v o r l a n d jedoch, vo r a l l e m gestützt durch Lias a l p h a u n d Dogger be ta , s ind 
en t lang der Flüsse J a g s t und Kocher ä l t e re Landschaftselemente e rha l t en . Nebene inande r 
finden sich Schichtflächen u n d Kappungsf lächen. Eine dieser Kappungsf lächen (K3) l iegt 
west l ich und südlich E l l w a n g e n in einer H ö h e n l a g e von 542 m N N (Profil 3 in A b b . 3 ) , 
eine zwe i t e Kappungsf läche findet sich dort bei e t w a 5 1 5 — 5 1 8 m N N (K2) und ist durch 
dichte St reu abgero l l t e r L imoni t schwar ten aus d e m Lias a lpha gekennzeichnet (Profi l 2 in 
Abb . 2 ) . Dieses N i v e a u ist auch we i t e r im Wes ten , i m Einzugsgebiet der Lein, häufig zu er
kennen, durch a l t e Decklehme we i tgehend v e r h ü l l t , und nur hin u n d wiede r k o m m e n a m 
R a n d der Decklehme u m g e l a g e r t e Eisenschwarten z u m Vorschein, d ie sich auch un te r den 
Decklehmen der untersten Kappungsf läche ( K i ) u m 500 m N N ze igen (frdl. m d l . M i t t . 
von ETZOLD u n d einige Beobachtungen, s. Profil 4 ) . H i e r ist v ie l l e ich t die südliche Fort
setzung der p l i o z ä n e n Al t landschaf t zu suchen, d i e im Norden nu r in a l le r le tz ten Res ten 
e rha l ten ist. 

Aus den v o r a n g e g a n g e n e n Erör te rungen w i r d deutlich, d a ß nicht nur die H ö h e n a b l a 
gerungen, sondern auch ein beträchtl icher Te i l de r von ihnen überdeckten oder mi t ihnen 
kor re l a t en Flächen jünger sein müssen als die p l i o z ä n e Fläche de r F rankenhöhe . Dafür 
sprechen neben der H ö h e n l a g e auch der Sed imentcharak te r , Kryo turba t ionse rsche inungen 
in Sanden , nicht nur in schluffigem M a t e r i a l , u n d die häufig zu beobachtende a n s a t z w e i s e 
B i ldung von Frostmusterböden in den Hangfußsed imenten . S ie müssen a u ß e r d e m ä l te r 
sein a l s die ä l t es te zum Rhe in or ient ier te Kocherterrasse mit W e i ß j u r a m a t e r i a l , d i e e t w a 
5 0 — 6 0 m über der A u e den F l u ß beglei te t (s. R T 3 in Profil 1 und Profil 4 in Abb . 2 u . 3 ) . 

A u s geomorphologischer Sicht soll ten die Goldshöfer Sande a u ß e r d e m zeit l ich noch vor 
die nächsthöhere rheinisch or ien t ie r te Terrasse des Kocher e ingeordne t werden , d ie l oka l 
ausgebi lde t bei Ab t sgmünd r u n d 90 m ( = 450 m N N ) über dem F l u ß l iegt ( R T 4 in P ro 
fil 4, Abb . 3 ) . 

W i r ge l angen d a m i t vor den Ze i t r aum der eigentl ichen „Eisze i ten" , und der l e ider bis
her ve re inze l t gebl iebene Fund v o n Archidiskodon meridionalis in e iner Grube nordöst 
lich von A a l e n l ä ß t eine E ino rdnung in die ä l tes ten Ka l t ze i t en wahrscheinl ich w e r d e n . 

Diese E ino rdnung gi l t für d ie beiden A k k u m u l a t i o n s k ö r p e r zwischen rund 4 6 0 m N N 
und 500 m N N ( D T 2 und D T i ) . Die Flächenreste über 495 m N N i m Süden u n d 505 m 
N N im N o r d e n der E l l w a n g e r Berge sowie d ie vere inze l ten V o r k o m m e n von 5 3 0 — 5 4 0 m 
N N i m Wes ten da t ie ren w o h l ins P l i ozän . W i r haben im P l i o z ä n a l so mit verschiedenen 
Verf lachungsniveaus zu rechnen. Die da rau f l a g e r n d e n Sedimente s ind te i lweise d e m Ä l t e s t -
p le is tozän (d ie H a n g f u ß s e d i m e n t e ) , tei ls dem P l i o z ä n (die Flußschot ter ) zuzuordnen . 

D a m i t s t immen zeit l iche E inordnung und Formenschatz mi t zahl re ichen Beobachtun
gen in den deutschen Mi t t e lgeb i rgen überein. Zwischen das t e r t i ä r e , durch w e i t e Flächen 
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gekennzeichnete Al t re l ie f und d ie m i t Hi l fe des Eisrinden-Effekts (BÜDEL 1 9 6 9 ) u n d der 
höheren Re l i e fenerg ie geschaffenen T ä l e r der jungen Tale in t ie fung haben w i r e ingeschal
te t ve rmi t t e lnde Flachrel ief tei le ge r inge re r Ausdehnung , zum Beispie l d ie Haup t t e r r a s sen 
des Rheins im Rheinischen Schiefergebi rge und die Übergangs te r rassen des M a i n s . 

Die Ergebnisse st immen auch in e t w a mit den Befunden von BRUNNACKER ( 1 9 7 0 ) in 
de r Frankenhöhe , DÖRRER ( 1 9 7 0 ) i m S t e i g e r w a l d u n d SPÄTH ( 1 9 7 3 ) in den H a ß b e r g e n 

übere in . N u r d a ß i m K e u p e r b e r g l a n d Os twür t t embergs die Te r t i ä r r e s t e ger inger s ind u n d 
der Hochflächencharakter w e i t g e h e n d durch die i m Ver l au f der j ü n g e r e n Kal tze i t en ze r 
schnittene Flachlandschaft des Äl te s tp le i s tozäns ve rmi t t e ln w i r d . I m A l b v o r l a n d jedoch 
h a t der L ias a l p h a mi t seiner ge r i ngen Mächt igke i t de r w ide r s t änd igen L a g e n von ca. 1 5 m 
ä l t e r e Rel ie f te i le erstaunlich gut e r h a l t e n können. 
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