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K u r z f a s s u n g : Zur Charakterisierung der Anteile von Lössen und Verwitterungsproduk
ten der liegenden Keuper- und Liasgesteine innerhalb kolluvialer Mischsedimente und holozäner 
Terrassenkörper erweisen sich in Oberfranken neben Korngrößenverteilungen insbesondere Quarz-
Feldspat- und Albit-Mikroklin-Quotienten als geeignete Indizes. Danach sind an den untersuch
ten bodenerosiv überprägten Flachhängen bevorzugte Abtragung von Löß und Liegendmaterial 
an den Oberhängen, vorherrschender Durchtransport an den Mittelhängen und Ablagerung von 
Mischsedimenten an den Unterhängen zu erkennen. In den holozänen Sedimenten der Vorfluter 
sind Lößderivate demgegenüber nur gering vertreten, woraus auf vorherrschenden Durchtransport 
dieses Materials in den untersuchten Talstrecken und — im Vergleich mit niedersächsischen Bei
spielen entsprechender Größenordnung — auf eine regionale Differenzierung der holozänen fluvia-
len Dynamik geschlossen wird, die möglicherweise auf Unterschiede des Regionalklimas zurückzu
führen ist. 

[Sedimentological and Mineralogical Characterist ics of Loess and Loess-Derivates 
in Franconia, W e s t e r n Germany] 

A b s t r a c t : Granulometric dates and especially quotients of puartz-feldspar- and of albit-
microclin-contents are suitable indexes to characterize loess-derivates and weathering products of 
the underlying Keuper- and Lias-materials within holocene coluvial sediments. By theremeans it 
can be shown that the investigated gentle slopes in Upper-Franconia (Southeastern Germany) are 
divided into areas of predominant erosion of loess and underlying weathering materials at the 
upper part, prevailing transport at the middle par t and partial accumulation of mixed coluvium 
at the lower part of the slope. The corresponding holocene sediments in the adjacent valleys 
contain only very small portions of loess-derivares, according to the prevail ing downstream trans
portation of these materials. Compared to equivalent valleys in Niedersachsen (Northwestern 
Germany) regional differences of the holocene fluvial dynamics are to be seen which possibly 
depend on regional climatic differences. 

Im R a h m e n vergle ichender Untersuchungen ho lozäner Subs t r a tumlage rungen in S ü d 
niedersachsen u n d Oberf ranken e rgab sich d a s P r o b l e m der sedimentologischen u n d mine 
ralogischen Kennzeichnung v o n Deckschichten, insbesondere Lößdecken und ihren U m l a -
ge rungsproduk ten . Besondere Bedeutung e r l a n g t e diese Frages te l lung a u ß e r h a l b des Be
reichs a n n ä h e r n d geschlossener Lößverb re i tung in Oberf ranken, in dem das u n r e g e l m ä ß i g 
fleckenhafte V o r k o m m e n v o n Lößdecken, d i e w e i t e Verbre i tung g e k a p p t e r Bodenprofi le 
u n d die ve rbre i t e t e Ve rmengung des Losses mi t den Ve rwi t t e rungsp roduk ten der l i egen-
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logia, Universidad Nacional del Sur, Avenida Alem 925, Bahi'a Bianca, Argentinien. — Prof. Dr. 
K. G a r l e f f , Geographisches Institut der Universität Bamberg, Am Kranen 12, D-8600 Bam
berg. 
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den mesozoischen Gesteine auf in tens ive ho lozäne V e r l a g e r u n g h inweisen . Gle ichzei t ig 
lassen diese Ve rhä l t n i s s e Bez iehungen zur phasenhaft s ta rken ho lozänen D y n a m i k in den 
Talböden ( v g l . SCHIRMER 1 9 7 8 , 1 9 8 0 ) und d a m i t Schlüsse auf A r t u n d A u s m a ß s o w i e 
zeit l iche S t e l l u n g der Umlagerungsprozesse e r w a r t e n . Darüber h inaus z ie l t das P r o g r a m m 
auf die Unte rsuchung even tue l le r Beziehungen zwischen der r eg iona l differenzierten h o 
lozänen S u b s t r a t u m l a g e r u n g einersei ts , w i e sie sich aus dem Vergle ich der Befunde in S ü d 
niedersachsen ( v g l . WILDHAGEN & MEYER 1 9 7 2 ; BRUNOTTE 1 9 7 8 , 1 9 7 9 ; BORK & ROHDEN

BURG 1 9 7 9 ) u n d in Ober f ranken ergibt , und der r eg iona l en Differenzierung der h o l o z ä n e n 
f luvialen D y n a m i k anderersei ts , d i e sich in A r t u n d U m f a n g entsprechender Sed imente in 
Tä l e rn ve rg le ichbare r Größenordnung , w i e z . B . R e g n i t z / O b e r m a i n und W e r r a / O b e r -
weser (vg l . S T R A U T Z 1 9 6 2 ; SCHIRMER 1 9 8 0 ) , dokument i e r t . Diese reg iona len Dif ferenzie
rungen sol l ten auch vor dem H i n t e r g r u n d der k l imat i schen A b w a n d l u n g von subozean i 
schen B e d i n g u n g e n in Südniedersachsen zu subkont inen ta len in F ranken bet rachte t 
werden . 

Zur Unte rsuchung w u r d e n in Oberf ranken an z w e i Toposequenzen Proben aus L ö ß , 
bzw. mit L i e g e n d m a t e r i a l ve rmeng ten Lössen, K o l l u v i e n sowie ho lozänen Sedimenten d e r 
Talböden en tnommen . Zum Vergle ich wurden Proben aus reinen Lössen mächt igerer L ö ß 
profile im west l ich benachbar ten Un te r f r anken he rangezogen ( v g l . Abb . 1 ) . Diese P r o b e n 
wurden hinsichtl ich ihrer Korngrößenspek t ren sowie ihrer Geha l t e an organischer S u b -

Abb. 1: Lage der Untersuchungspunkte. 

s tanz und an C a C O s untersucht. D i e Korngrößenuntersuchung er fo lg te nach Sieben de r 
lufttrockenen Proben bis 2 mm, Zerstörung der organischen Subs tanz und der K a r b o n a t e 
sowie nach Dispe rg ie rung mit N a 4 P 2 0 ? durch Absch lämmen und A n w e n d u n g der P i p e t t -
Methode . Der G e h a l t an organischer Substanz w u r d e nach nasser Veraschung mit H 2 S O 4 
und K a C r 2 0 7 kolor imetr isch u n d der an C a C O g mi t der Sche ib le r -Appara tu r g a s o m e -
trisch bes t immt ( v g l . SCHLICHTING & BLUME 1 9 6 6 ) . 

Zur Kennze ichnung der L ö ß a n t e i l e in den Mischsedimenten der Kol luv ien und T a l 
auen l ieferten d ie genannten sedimentologischen Ver fah ren ke ine e indeut igen Aussagen , 
so daß versucht w u r d e , mit mineralogischen V e r f a h r e n we i te re Aussagen zu g e w i n n e n . 
Diese Untersuchungen w u r d e n auf die Grobschluff-Fraktion a ls der charakteris t ischen 
Komponente der Lösse beschränkt u n d umfaß ten : 
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1 . d ie mikroskopische A u s z ä h l u n g der Körne r unter einer Emuls ion mi t dem Bre
chungsindex von 1 , 5 3 6 , 

2 . d ie Ermi t t lung der Inf raro tspekt ren zwischen 9 0 0 und 6 0 0 c m - 1 in KBr -Tab le t t en 
s o w i e quan t i t a t i ve Bes t immung der M i n e r a l m e n g e n ( v g l . FLEHMING & K U R Z E 1 9 7 3 ) 
sowie 

3 . d ie Ermi t t lung der Röntgen-Ref lexe zwischen 2 0 , 2 7 und 2 9 ° zur Differenzierung 
von A l b i t und M i k r o k l i n . 

Zur Kennzeichnung der M e r k m a l e reiner Lösse wurden Proben aus den C - H o r i z o n t e n 
mächt iger Lößprof i le in Un te r f r anken untersucht (vg l . Abb. 1 und Tabe l l e 1 , „A, H , K , R " ) 
und mi t M i t t e l w e r t e n aus 8 Lößproben aus der Fi lder südöstl ich S tu t t ga r t vergl ichen 
( v g l . T a b e l l e 1 , „F" und A L A I L Y 1 9 7 2 ) . Hinsicht l ich der Korngrößenspek t ren und C a C C V 

K o r n g r ö ß e n % % % 
P r o b e T f U mU gU S C a C 0 3 D r g . S u h * 

H 1 9 , 1 9 , 0 2 7 , 5 4 0 , 2 4 , 2 6 , 3 — 

K 1 6 , 7 6 , 5 1 9 , 3 3 6 , 3 21 , 2 1 4 , 3 — 
R 2 3 , 9 9 , 9 2 7 , 4 3 4 , 8 4 , 0 5 , 9 — 
A 2 8 , 6 1 0 , 6 2 2 , 3 2 7 , 8 1 0 , 7 0 — 

F 1 6 , 0 5 , 3 2 6 , 5 5 1 , 1 2 , 4 / a r i a b e l — 
D 1 S 1 3 , 6 5 , 3 4 , 5 3 , 8 7 2 , 8 0 0 , 6 

D1T 5 5 , 3 1 2 , 0 7 , 9 8 , 5 1 6 , 3 0 0 , 4 

D2 1 8 , 1 4 , 4 1 6 , 6 2 4 , 3 3 6 , 6 0 0 , 7 

D3 1 8 , 7 5 , 4 1 3 , 2 2 2 , 8 3 9 , 9 0 0 , 8 

D4 2 3 , 7 8 , 0 2 2 , 7 2 6 , 9 1 8 , 7 0 1 , 1 

D5 2 6 , 8 8 , 3 1 2 , 4 1 8 , 3 3 4 , 2 0 1 , 5 

Tab. 1 : Korngrößenverteilung, Gehalt an CaCC>3 und organischer Substanz in Lößproben 
und Proben der Toposequenz Debring. 

Geha l te ze igen sich re la t iv große A b w a n d l u n g e n . Mi t Vorbeha l t en l ä ß t sich z u m R a n d 
bereich der geschlossenen Lößverbre i tung , d. h. in annähe rnd westöst l icher Rich tung , eine 
T e n d e n z z u r Zunahme der Tongeha l t e und feineren SchlufTfraktionen sowie z u r A b n a h m e 
der C a C G v G e h a l t e erkennen. Danach könn te in den östlich benachbar ten , engeren Unte r 
suchungsgebieten in den ger ingmächt igeren , meist ve runre in ig ten Lössen mi t p r i m ä r hö
heren An te i l en der feineren Frak t ionen gerechnet werden . 

Die Untersuchung der engräumigen A b w a n d l u n g w u r d e an z w e i ackerbaul ich genu tz 
ten, bodeneros iv beeinflußten Toposequenzen i m westl ichen Ober f ranken ( v g l . Abb . 1 , 
„ D " und „ G " ) durchgeführt . A n den N - bis NE-gene ig ten F lachhängen erfassen die P ro -

1 2 
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ben a m Oberhang d ie f re igelegten mesozoischen Gesteine b z w . deren V e r w i t t e r u n g s p r o 
dukte , a m M i t t e l h a n g pedologisch überprägtes L ö ß m a t e r i a l , an den Un te rhängen und in 
den T a l a u e n der l o k a l e n Vorf luter k o l l u v i a l e Mischsedimente (Abb . 2 ) . Dabei t reten i m 
Oberhangbereich der Toposequenz Debr ing Gesteine des mi t t leren Keupers , km Bo, h ier 
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Abb. 2: Toposequenzen a) Debring, b) Giech. 

Sands te ine und Tonste ine ( v g l . L A N G 1 9 7 0 ) , z u t a g e u n d auch das Einzugsgebiet des l o k a 
len Vorfluters, der Aurach , l iegt i m wesentl ichen i m Ausstrichsbereich dieser s t r a t ig raph i -
schen Einheit . A m Oberhang der Toposequenz Giech s tehen die Tonste ine des Lias De l t a , 
Amal theen-Ton , an ( v g l . KOSCHEL 1 9 7 0 ) und der Einzugsbereich des l oka l en Vorfluters , 
des Le i tengrabens , l i eg t zur Gänze i m Ausstrichsbereich der Gesteine des L i a s . 

Die Korngrößenver t e i lungen der Proben aus der Toposequenz Debr ing (Tabel le 1 
„D 1 — 5 " ) weisen durch den r e l a t i v hohen S a n d a n t e i l i m Löß des Mi t t e lhanges auf eine 
Beimengung sand igen K e u p e r m a t e r i a l s hin, w ä h r e n d d ie durch hohe Geha l te an o r g a n i 
scher Subs tanz gekennzeichneten K o l l u v i e n a m H a n g f u ß durch den höheren Ante i l der 
feineren F rak t ionen Be imengung v o n Keuper ton andeu ten . Im Talauenbere ich der Aurach 
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ist schließlich eine V e r r i n g e r u n g des L ö ß a n t e i l s zu e rkennen . Bei de r Toposequenz Giech 

w u r d e n die Korngrößenver t e i lungen für j eden E n t n a h m e p u n k t in verschiedenen Boden

tiefen darges te l l t ( A b b . 2 c ) . Die V e r ä n d e r u n g der Ton- und S a n d a n t e i l e dürfen h ie r 

auf unterschiedliche, meis t aber woh l g e r i n g e Be imengung von L i a s - T o n sowie vor a l l e m 

auf pedogenetische Prozesse , hier insbesondere T o n v e r l a g e r u n g im Z u g e der L ö ß - P a r a -

b raunerdeb i ldung , zurückzuführen sein. D a s K o l l u v i u m des H a n g f u ß e s k a n n a ls homo

genis ier tes A p - u n d A i - M a t e r i a l angesprochen w e r d e n , w ä h r e n d i m Talauenbere ich des 

Le i t engrabens w i e d e r u m ein höherer S a n d a n t e i l durch Be imengung a n d e r e r M a t e r i a l i e n 

zu verzeichnen ist. 

Zur Prüfung der F r a g e nach even tue l l en Verknüpfungsmögl ichke i t en und/oder V e r 

ä n d e r u n g e n der Sed imen te bei we i t e r em Transpor t w u r d e n Proben aus den ho lozänen 

Sed imen ten der größeren Vorfluter R e g n i t z und M a i n bei Pe t t s t äd t u n d Viere th ( v g l . 

Abb . 1, „P, V " ) en tnommen. Die En tnahmes te l l e Pe t t s t äd t l iegt im Bereich der E inmün

d u n g von Aurach u n d R a u h e r Ebrach in d i e R e g n i t z in einem Ter rassenkörper , der nach 

SCHIRMER'S (1980) Untersuchungen e iner U m l a g e r u n g s p h a s e v o m S p ä t m i t t e l a l t e r bis z u r 

F rühen Neuze i t entspricht und der S taf fe lbacher-Terrasse des O b e r m a i n t a l e s zu p a r a l l e -

l is ieren ist. Die Entnahmes te l l e Vie re th l i eg t u n t e r h a l b der Lei tenbach- u n d R e g n i t z - E i n 

m ü n d u n g in den M a i n i m Ter rassenkörper der Staf fe lbacher-Terrasse (SCHIRMER 1 9 8 0 ) . 

I n n e r h a l b der v o r w i e g e n d sandigen u n d k ies igen Sed imen te dieser Ter rassenkörper w u r 

den r e l a t i v fe inmater ia l re iche Par t i en in verschiedenen Tiefen lagen a u s g e w ä h l t (Abb . 3 ) . 

Die Korngrößenve r t e i lungen lassen s t a r k e S c h w a n k u n g e n der Schluff- u n d Ton-Ante i l e 
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Abb. 3: Korngrößenverteilung in Sedimenten holozäner Terrassen. 

e rkennen , insbesondere in der M a i n - T e r r a s s e (Abb . 3, V i e r e t h ) , d ie auf kräf t ige S c h w a n 

kungen der Transpor t - u n d Sed imen ta t ionsbed ingungen h inweisen . I m R e g n i t z - M a t e r i a l 

s ind diese S c h w a n k u n g e n ger inger u n d ze igen e ine Tendenz zur Z u n a h m e der feineren 

F r a k t i o n e n in den t ieferen Pa r t i en des Ter rassenkörper s . Die Geha l t e a n organischer S u b 

s t anz weisen ebenfal ls S c h w a n k u n g e n auf u n d deuten mi t den im R e g n i t z - S e d i m e n t gene 

re l l höheren Wer t en d a r a u f hin, d a ß h i e r ein höherer An te i l an Obe rboden -Ma te r i a l in 

d ie Sed imenta t ion e ing ing oder d a ß a u f g r u n d der Sed imen ta t ionsbed ingungen eine s y n -

sed imen tä re Anre icherung möglich w a r . 
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Die da rge leg ten Differenzierungen der Korngrößenspek t ren der Liegend-Geste ine , 
Lösse, Ko l luv i en , Ta l auensed imen te und ho lozänen Ter rassenkörper er lauben k e i n e siche
ren Schlüsse auf die Herkunf t b z w . Mischungsverhäl tn isse der ho lozän ve r l age r t en M a t e 
r i a l i en . U m dieser F rage w e i t e r nachgehen zu können, w u r d e un te r A u s w e r t u n g vo r l i e 
gender Untersuchungen zu ähnl ichen Frages te l lungen nach minera logischen Kennzeichen 
de r verschiedenen Ausgangsges te ine und V e r l a g e r u n g s p r o d u k t e gesucht. In Übere ins t im
m u n g mit den Ergebnissen von LIPPMANN ( 1 9 5 2 ) , K H A R K W A L ( 1 9 5 9 ) oder A L A I L Y ( 1972 ) 
konnten s igni f ikante Unterschiede im Fe ld spa tgeha l t zwischen den Lößprofi len (Tabe l l e 2, 
„ A , H , K, R " ) und dem L i a s - M a t e r i a l ( T a b e l l e 2, „ G l " ) festgestel l t werden . So l iegen 
d ie Fe ldspa tgeha l t e der Lößproben e t w a doppe l t so hoch w i e d ie der Lias -Proben , so daß 
d ie Qua rz -Fe ldspa t -Quo t i en t en ebenfal ls deut l ich differenzieren. Dementsprechend kann 
aus dem Q u a r z - F e l d s p a t - V e r h ä l t n i s der Proben G 2 — G 5 ( T a b e l l e 2, Abb. 2) auf eine im 
L ö ß des Oberhanges ger inge , h a n g a b w ä r t s leicht zunehmende Beimengung von L i a s -

Probe Quarz 
% 

Feld
spat 

% 

Quarz-
Feldsp 
Quot. 

Quot. 
ALbit-
Mlkro-
Klin 

Probe Quarz 
% 

Feld
spat 
% 

Quarz-
Feldsp. 
Quot. 

Quot. 
ALbit-
Mikro-
üin 

H 57,5 12,5 4,60 2,08 V1 30,4 5,6 5,43 2,87 

K 56,0 9,6 5,83 1,93 V2 37,6 8,3 4,53 1,24 

R 58,0 9,9 5,86 1,94 V3 42,5 8,5 5,00 1,27 
A 64,4 11,9 5,41 1,73 V4 35,6 5,3 6,72 1,16 

D1S 29,4 37,1 0,79 0,50 V5 33,8 5,6 6,04 1,32 

D1T 56,4 13,4 4,20 0,87 V6 29,8 4,6 6,48 1,43 

D2 36,8 8,4 4,38 1,46 V7 37,7 3,8 9,92 1,07 

D3 50,3 10,0 5,03 1,77 V8 23,5 4,0 5,88 1,23 

D4 43,2 9,6 4,50 1,85 P1 32,4 4,2 7,71 0,62 

D5 34,4 7,3 4,71 1,03 P2 31,2 3,7 8,43 0,41 

G1 48,3 5,1 9,47 0,81 P3 30,7 3,9 7,87 0,80 

G2o 46,5 8,4 5,54 1,20 P4 24,4 3,8 6,42 0,30 

G2m 43,4 6,7 6,48 1,16 P5 28,0 3,8 7,37 0,66 
G2u 43,8 8,1 5,41 1,41 P6 23,2 2,4 9,67 0,53 

G3o 31,3 5,2 6,0 2,17 P7 30,8 3,8 8,11 0,47 

G3u 29,0 5,2 5,58 2,34 
G4o 38,4 5,4 7,11 1,23 
G4u 35,0 5,8 6,03 1,32 
G5o 44,3 6,4 6,92 0,80 
G5u 52,7 8,3 6,35 1,06 
G6o 38,3 4,2 9,12 2,82 
G6u 29,4 2,3 12,78 0,96 

Tab. 2: Quarz/Feldspat-Anteile und Verhältnisse sowie Albit/Mikroklin-Quotienten (nach der 
Intensität der Röntgen-Reflexe, vgl. Abb. 4) der untersuchten Proben. 
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Abb. 4: Röntgengeographische Reflexe von Albit (A) und Mikroklin (M) 
in den untersuchten Proben. 
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V e r w i t t e r u n g s - M a t e r i a l geschlossen werden . Im T a l a u e n - S e d i m e n t des Le i tengrabens l iegt 
dagegen in der untersuchten Grobschluff-Frakt ion offenbar v o r w i e g e n d L i a s - M a t e r i a l vor. 

Diese Differenzierung der Fe ldspa t -Geha l t e b z w . Qua rz -Fe ldspa t -Quo t i en t en konnte 
demgegenüber nicht zu r T r e n n u n g von Löß u n d B u r g s a n d s t e i n - M a t e r i a l v e r w a n d t we r 
den (Tabe l l e 2, „A, H , K, R " und D 1 T " ) , w i e auch die Untersuchungen v o n SALGER 
( 1 9 5 9 ) und K R U M M ( 1 9 6 5 ) e r w a r t e n l ießen. Angesichts dieser ähnl ichen Fe ldspa t -Geha l t e 
u n d Quarz -Fe ldspa t -Quo t i en t en von Löß und Burgsands te in -Proben bietet d ie Ermi t t 
l ung der r e l a t i ven Ante i l e an A l b i t und M i k r o k l i n Mögl ichke i ten z u r Differenzierung die
ser Ausgangsma te r i a l i en . Nach A b b . 4 und T a b e l l e 2 ( „A, H , K, R " und „D 1") en tha l t en 
d i e Lößproben v o r w i e g e n d A l b i t , w ä h r e n d das A l b i t - M i k r o k l i n - V e r h ä l t n i s der Keuper -
proben ausgeglichen oder gegente i l ig ist. Aus den A l b i t - M i k r o k l i n - V e r h ä l t n i s s e n de r Pro
ben D 2 — 4 k a n n demnach auf einen r e l a t i v ger ingen Ante i l an K e u p e r - M a t e r i a l im Löß 
des H a n g e s der Toposequenz Debr ing geschlossen werden , w ä h r e n d der Keupe r -An te i l im 
Sed imen t der Aurach wesent l ich größer ist ( D 5 ) . Die Berücksicht igung der Korngrößen
ver t e i lungen (Tab . 1) und der Qua rz -Fe ldspa t -Quo t i en t en ( T a b . 2 ) ermöglicht e ine we i t e re 
Differenzierung. Danach en thä l t der Löß a m Ober- und M i t t e l h a n g ( D 2 , 3) v o r a l lem 
in der S a n d f r a k t i o n K e u p e r - M a t e r i a l , w ä h r e n d die höheren Tonan t e i l e im H a n g f u ß -
K o l l u v i u m (D 4) ausweis l ich des löß-ähnl ichen A l b i t - M i k r o k l i n - V e r h ä l t n i s s e s w e n i g e r auf 
ve r l age r t e s B t - M a t e r i a l aus L ö ß - P a r a b r a u n e r d e n zurückgehen dürften. Im T a l a u e n s e d i 
ment der Aurach zeigen demgegenüber die A l b i t - M i k r o k l i n - V e r h ä l t n i s s e eine s t a r k e Ab
n a h m e der Löß-Komponen te zuguns ten der Erhöhung sowohl des Ton- a l s auch des 
S a n d a n t e i l s aus K e u p e r - M a t e r i a l . 

Die Proben der Toposequenz Giech weisen vergle ichbare Verhä l tn i s se auf, insofern 
a l s in den Lössen und K o l l u v i e n d ie A l b i t - M i k r o k l i n - Q u o t i e n t e n ebenfal ls auf ge r ingere 
V e r u n r e i n i g u n g des Lösses a m M i t t e l h a n g (G 3 ) , s t ä rke re Be imengung von L i e g e n d - M a t e -
r i a l a m Ober- und U n t e r h a n g sowie im Sed imen t des Le i t engrabens ( G 2 , G 4 — 6 ) hin
weisen. Die Betrachtung der Korng rößenve r t e i l ungen (Abb. 2) u n d der Q u a r z - F e l d s p a t -
Quot ien ten s tü tz t diese Ab le i t ung und ze ig t we i t e rh in , d a ß im H a n g f u ß - K o l l u v i u m (G 5) 
ein Mischsediment aus Löß u n d L ias -Ton vor l i eg t , w ä h r e n d in d ie Auensed imente des 
Le i tengrabens nur ger inge L ö ß - A n t e i l e , in s t ä rke rem M a ß e d a g e g e n sandige V e r w i t t e 
rungsp roduk te andere r Lias -Ges te ine e ingegangen sind. 

In den Sedimenten der größeren Vorfluter R e g n i t z und M a i n lassen die Q u a r z - F e l d 
spa t - u n d die A l b i t - M i k r o k l i n - Q u o t i e n t e n der Grobschluff-Frakt ion erkennen, d a ß wech
se lnde An te i l e an L i a s - und K e u p e r - M a t e r i a l be igemengt s ind. Dabe i weisen d ie W e r t e 
der R e g n i t z - S e d i m e n t e auf genere l l hohe An te i l e dieser Ausgangsges te ine , fehlende oder 
sehr ger inge Beimengung von L ö ß d e r i v a t e n hin (Abb . 4 und T a b . 2, „ P I — 7 " ) . D e m g e 
genüber ist in der Grobschluff-Frakt ion der M a i n - S e d i m e n t e r e l a t i v vie l L ö ß - M a t e r i a l 
en tha l ten . Besonders in den t ieferen Pa r t i en dieser Sedimente l ä ß t d ie z w a r insgesamt nur 
ge r ing ver t re tene Grobschluff-Frakt ion durch die Q u a r z - F e l d s p a t - u n d die A l b i t - M i k r o 
k l i n - V e r h ä l t n i s s e ( V I , 6) höhere L ö ß - A n t e i l e e rkennen, w ä h r e n d dieser Ante i l z u m han 
genden Tei l der Terrasse hin eine abnehmende T e n d e n z aufweis t . 

Bei a l l en Vorbeha l t en gegenüber der b i s lang noch schmalen Da tenbas i s und der r e l a t i v 
g roßen St reuungsbre i te der V e r h ä l t n i s z a h l e n zwischen den A n t e i l e n verschiedener M i 
n e r a l e b z w . der In tens i tä t von Röntgenref lexen e r laub t die K o m b i n a t i o n mehre r un
a b h ä n g i g vone inande r gewonnene r Indizes dieser A r t nach den bisherigen Ergebnissen 
Aussagen über d ie Herkunf t u n d d i e Mischungsverhä l tn isse der Komponen ten in U m l a g e -
rungsproduk ten , sofern d ie A u s g a n g s m a t e r i a l i e n hinreichende Unterschiede aufweisen . 
D e r a r t i g e Unterschiede in den r e l a t i ven Ante i l en von Q u a r z u n d Fe ldspa t sowie A lb i t 
u n d M i k r o k l i n zwischen l i egenden Burgsands te in - und Lias-Geste inen einerseits, L ö ß d e k -
ken anderersei ts w u r d e n in den oberfränkischen Testgebieten e rmi t t e l t . Dami t ergeben 
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Probe Material Herkunft/Lage 

A Löß Ziegeleigrube Altershausen R 439920 / H 554780 
D Toposequenz Debring vgl. Abb.2 
D1S km Bo-Sand " " Oberhang, 30-80cm Tiefe " 
D1T km Bo-Ton " " Oberhang,70-100cm Tiefe " 
D2 verunreinigter 

Löß " " Mittelhang 35-90cm Tiefe " 
D3 verunrein.Löß " " Unterhang 40-90cm Tiefe " 
D4 Kolluvium " " Hangfuß 40-90cm Tiefe " 
D5 Auensediment, 

lokaler Vorfluter Aurach b.Schadlos 30-80cm Tiefe " 
F Löß, Mittelwerte aus Filder vgl. Alaily 1972 
G Toposequenz Giech vgl. Abb.2 
G1 pb(2)-Amaltheenton " " Oberhang/Kuppe 

100-200cm Tiefe " 
G2o verunrein.Löß " " Oberhang 0- 3 5cm Tiefe " 
G2m " " " Oberhang 35- 55cm Tiefe " 
G2u " " " " Oberhang 55- 90cm Tiefe " 
G3o " " " " Mittelhang 0- 3 5cm Tiefe " 
G3u Mittelhang 35 -90cm Tiefe " 
G4o " " " " Unterhang 0- 35cm Tiefe " 
G4u " " " " Unterhang 3 5- 90cm Tiefe " 
G5o Kolluvium " " Hangfuß 0- 50cm Tiefe " 
G5u Kolluvium " " Hangfuß 50- 90cm Tiefe " 
G6o Auensediment, 

lokaler Vorfluter Leitenbach 0- 50cm Tiefe " 
G6u Auensediment, lokaler Vorfluter Leitenbach 50-100cm Tiefe " 
H Löß Ziegeleigrube Helmstadt R 355324 / H 551339 
K Löß Lößgrube Karlstadt/Lauten

bach R 355495 / H 553381 
P1-7 Terrassensedimente, Kiesgrube Pettstädt 

"mittlere Auenterrassen" -Abb.3- R 442438 / H 552210 
R Löß Ziegeleigrube Rügheim R 439329 / H 555400 
V1-8 Terrassensedimente, Kiesgrube Viereth 

der Staffelbacher Terr. (Schirmer 1980) 
-Abb.3- R 441245 / H 553310 

Tab. 3: Herkunft und Bezeichnung der Proben. 

sich zu den e ingangs umrissenen Prob lemen Lösungsansä tze , d ie durch we i t e re Unter 
suchungen geprüft w e r d e n müssen. Für d ie untersuchten fleckenhaften L ö ß v o r k o m m e n an 
ackerbaul ich genutzten F lachhängen in Obe r f r anken ze ig te sich, d a ß d ie ho lozäne D y n a 
mik A b t r a g u n g von Löß u n d L i e g e n d - M a t e r i a l an den Oberhängen , v o r w i e g e n d e n Durch-
t ranspor t an den mi t t le ren Hangbere ichen u n d A b l a g e r u n g von k o l l u v i a l e n Mischsedimen
ten m i t z . T. hohem L ö ß - A n t e i l an den U n t e r h ä n g e n u n d Hangfußbere ichen umfaßte . 
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I m Bereich der l o k a l e n und v e r s t ä r k t der größeren Vorf luter n i m m t der An te i l gröberer 
Sed imen te generel l zu, so d a ß die Be imengung lößbür t igen M a t e r i a l s in den ho lozänen 
Sedimenten s t a rk abn immt . In den z w a r nur spärl ich ver t re tenen fe inmater ia l re ichen P a r 
t ien der untersuchten j ungho lozänen M a i n t e r r a s s e ist a l l e r d i n g s ein r e l a t i v hoher An te i l 
an L ö ß - D e r i v a t e n v o r h a n d e n , der v o m Liegenden z u m H a n g e n d e n eine abnehmende 
T e n d e n z aufweis t . Diese Verhä l tn i s se deuten da rau f hin, d a ß d ie Transpor tbed ingungen 
in diesem Talbereich nur w e n i g Gelegenhei t zu r Sed imen ta t i on von L ö ß - M a t e r i a l boten. 
D i e A b n a h m e von L ö ß - D e r i v a t e n zuguns ten von L i a s - u n d K e u p e r - V e r w i t t e r u n g s m a t e -
r i a l z u m H a n g e n d e n der Ter rasse steht vermut l ich mit der zunehmenden Fre i l egung der 
Liegendges te ine in eros ionsgefährdeten L a g e n des Einzugsgebie tes in Zusammenhang . A u s 
d e m Auftre ten der L ö ß - K o m p o n e n t e in der insgesamt nur schwach ver t re tenen Grob
schluff-Fraktion dieses ho lozänen Sed imen t s ist jedoch die V e r m u t u n g abzule i ten , d a ß 
die H a u p t m a s s e der in den Einzugsgebie ten abge t ragenen u n d nur zu einem ger ingen Te i l 
in den H a n g f u ß - K o l l u v i e n sediment ie r ten Lösse we i t e r f l ußabwär t s t r anspor t i e r t w u r d e . 
Diese Verhä l tn i s se unterschieden sich d a m i t von denen verg le ichbare r S i tua t ionen im 
W e r r a - O b e r w e s e r - u n d Leine-Bereich, in denen die ho lozänen Ta lbodensed imen te über
w i e g e n d von L ö ß - D e r i v a t e n geb i lde t w e r d e n (vg l . STRAUTZ 1 9 6 2 ; WILDHAGEN & MEYER 

1 9 7 2 ) . Zur Absicherung dieser Befunde u n d zur Untersuchung der Fak to r en de ra r t ige r 
r eg iona le r Differenzierungen m u ß a l l e r d i n g s die Datenbas is ausgewe i t e t we rden . 
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