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Zur Entwicklung quartärer Hohlformen in Franken 

V o n ARNO SEMMEL, F rankfur t a. M. , u n d GERHARD STÄBLEIN, W ü r z b u r g 

Mit 6 Abbildungen 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Aus Franken wird die Entwicklung quartärer Hohlformen be
schrieben, deren Rekonstruktion mit Hilfe lößstratigraphischer Methoden (fossile Böden, Tuff
bänder, Umlagerungszonen etc.) möglich ist. Bei vielen Formen zeigt sich, daß sie bereits größere 
Vorläuferformen präwürmzeitlichen Alters hatten. Die Entwicklung während des Würms läßt sich 
an manchen Beispielen in besonders instruktiver Weise verfolgen. 

Zu Beginn des Würms, im unteren Mit telwürm und im unteren Jungwürm dominierte zeit
weise die Abtragung und Verlagerung. Im oberen Mittelwürm sowie im oberen Jungwürm 
herrschte äolische Lößsedimentation vor. Diese Ergebnisse stimmen gut mit den bereits aus ande
ren mitteleuropäischen Lößgebieten bekannten Befunden überein. 

Mit dem Trockental-System von Helmstadt wi rd die Entwicklung von Hohlformen beschrie
ben, deren Anlage bis in das ältere Pleistozän zurückreicht. 

S u m m a r y . The development of quaternary hollow forms in Franconia (south Germany) 
is described. Its reconstruction is possible by methods of loess stratigraphy (fossil soils, tuff stripes, 
resedimentation layers, etc.). Many forms turn out to have had a l ready greater precedent forms 
of pre-Würm age. During the Würm period the development can be very instructively traced 
back by several examples. 

At the beginning of the Würm period, in the lower middle Würm and in the lower late Würm 
erosion and displacements predominated at times. Eolian loess sedimentation prevailed in the 
upper middle Würm and in the upper late Würm. These results coincide well with the obser
vations of other already well known central European loess areas. 

The development of hollow forms is described by the dry va l ley system of Helmstadt, the 
origin of which goes back to the earlier Pleistocene. 

1- E in le i tung 

In den letzten J a h r e n sind in den deutschen Mi t t e lgeb i rgen Versuche un te rnommen 
worden , d ie Entwick lung von H ä n g e n u n d Hohl formen, die die H ä n g e g l iedern , im ein
zelnen zu erfassen (vg l . z . B. BARTELS & ROHDENBURG 1 9 6 8 ; FRÄNZLE 1 9 6 9 ; ROHDENBURG 
1 9 6 5 , 1 9 6 8 ; SEMMEL 1 9 6 1 , 1 9 6 8 ) . D ie h ie r vorgelegten Befunde sollen die bisher aus 
anderen Gebieten bekann ten Ergebnisse mi t Beispielen aus F r a n k e n (Abb. 1 ) e rgänzen 
und e rwe i t e rn . Zunächst we rden z w e i Beispie le aus der U m g e b u n g von Ki t z ingen a. M. 
erörtert , die schon früher von BRUNNACKER ( 1 9 5 6 , 1 9 5 9 ) lößs t ra t igraphisch untersucht 
worden sind. In beiden Profilen lassen sich die einzelnen Formungss tad ien v o n De l l en in 
selten zu findender Anschaul ichkei t beobachten. Die we i t e ren Beispiele zeigen ebenfal ls , 
d a ß auch in Franken die schon aus ande ren Gebieten berichteten Einzelphasen des For
mungsver l au f s von entsprechenden Formen zu finden sind. D a r ü b e r hinaus w i r d mi t dem 
H e l m s t ä d t e r Trockenta lsys tem aber ein Objek t diskutier t , dessen Genese besonders wei t 
in die Vergangenhe i t zu verfo lgen ist. Ähnl iches gi l t auch für das aus der N ä h e v o n B a m 
berg e r w ä h n t e Beispiel . 

M i t Ausnahme des le tz tgenannten , nur k u r z erörterten Aufschlusses sind es Profi le, in 
denen der Löß dominier t . Die in tens ive , v o r w i e g e n d auf pa läopedologischer Grund lage 
fußende Lößs t ra t igraphie-Forschung der le tz ten z w a n z i g J a h r e h a t dazu geführt , d a ß vor 
a l l em für das Jungp le i s tozän ein Kenn tn i s s t and erreicht ist, de r bisher wohl k a u m in an
deren erdgeschichtlichen Bereichen e rz ie l t w e r d e n konnte. H i e r m i t w u r d e n aber auch 
gleichzeit ig die Vorausse tzungen für eine diffizile Rekons t ruk t i on der Re l i e fen twick lung 
in Lößgebie ten gegeben. In anderen Subs t ra ten gel ingt ähnl iches zur Zeit noch nicht mit 
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verg le ichbarer Genau igke i t . Die G r ü n d e dafür w u r d e n berei ts an ande re r Stel le erörtert 
(SEMMEL 1 9 6 8 , 5 9 ) . Der Löß spricht besonders gut auf die V e r w i t t e r u n g an . Es genügen 
schon ger ingfügige Unterbrechungen oder Ve rände rungen w ä h r e n d der Sed imenta t ion 
u n d dem oft d a m i t verbundenen W i r k s a m w e r d e n von Bodenb i ldungsvorgängen , um deut
liche Spuren im L ö ß zu hinter lassen. Die anschl ießend w i e d e r e insetzende L ö ß a k k u m u 
l a t i on deckte solche Spuren meist sehr sorgfäl t ig ein u n d sorgte für ihre Erha l tung bis in 
d ie heutige Zeit. 

Abb. 1. Lage der untersuchten Aufschlüsse. 1 = Lößgrube am Kitzinger Friedhof; 2 = Lößgrube 
an der Straße Kitzingen—Kaltensondheim; 3 = Lößgrube östlich Helmstadt; 4 = Delle bei Frik-

kenhausen; 5 = Aufgefüllte Delle bei Eibelstadt. 

Nach dem Ende der Lößsed imenta t ion im ausgehenden P le i s tozän bi ldete sich ein 
in tens iver Boden, de r die Form nachzeichnet, die a m Ende des Ple is tozäns bestand. Dort , 
w o dieser Boden nicht in seinem natür l ichen Re i f ezus t and ( K l i m a x s t a d i u m ) erhal ten ist 
oder unter anderen Sedimenten l iegt , h a t auch in h o l o z ä n e r Zeit eine deut l iche Re l ie fver 
ände rung s ta t tgefunden. Somit k a n n auch über die Formenen twick lung im H o l o z ä n e t w a s 
ausgesagt werden , w e n n man bodenkundl iche Befunde heranzieht . Die vor l i egende Arbe i t 
versucht also e inma l mehr zu zeigen, w i e nützlich die A n w e n d u n g bodenkundl icher M e 
thoden in der Geograph ie ist. 

2. Die Entwick lungss tad ien v o n Del len in d e r U m g e b u n g v o n K i t z i n g e n a. M. 

2 . 1 L ö ß g r u b e a n d e r S t r a ß e K i t z i n g e n — K a l t e n s o n d h e i m 

E t w a 2 k m west l ich des S t a d t z e n t r u m s von K i t z i n g e n l iegt an der S t r a ß e nach K a l t e n 
sondheim eine L ö ß g r u b e der Ziegele i PAVEL & BECKER, die bereits v o n BRUNNACKER 
( 1 9 5 9 ) lößs t ra t igraphisch untersucht w u r d e . Der Aufschluß schneidet eine Del le an, d ie 
v o n Norden in das T a l des Eher ieder Baches e inmünde t . Das T a l zeichnet sich in diesem 
Bereich durch einen flacheren süd- u n d einen steileren nordexponier ten H a n g aus. Es be
s i tz t einen 3 0 — 4 0 m brei ten Ta lboden , auf dem aus der Del le ein k l e ine r Schwemmfächer 
ausläuft . An der t a l a u f w ä r t s ge legenen Grenze des Schwemmfächers sind in der A u e ca. 
1 m Auenlehm u n d da run te r 0 ,5 bis 1,5 m Kies erbohrt worden , der den anstehenden Keu-
pe r bedeckt. A u ß e r h a l b der Aue s teigt nach Norden die Oberfläche des anstehenden Let -
tenkeupers um ca . 1,5 m an. D a r ü b e r l iegt ein 0 ,5 bis 1 m mächtiger Schwemmschutt aus 
Keuperma te r i a l , de r die Basis einer Lößdecke bi ldet ( A b b . 2 ) . Die Lößbas i s befindet sich 
a l so fast im N i v e a u des Auenbodens . D e r Eherieder Bach ha t sich seit der Ab lage rung des 
Schwemmschuttes, der die Lößbasis b i lde t , nur g a n z ger ingfügig eingetieft. In ähnl icher 
Wei se ist auch die De l l e an keiner S t e l l e durch den basa len Schwemmschutt hindurch ein-
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getieft worden , o b w o h l — wie noch z u zeigen sein w i r d — der Schwemmschutt mindestens 
in d ie vo r l e t z t e K a l t z e i t gehört u n d die En twick lung der Del le v o n dama l s bis heute 
a n d a u e r t . 

Abb. 2. Lößgrube an der Straße Kitzingen—Kaltensondheim (R 358150 / H 551162) 
1 = anstehender Keuper; 2 = Schwemmschutt; 3 = Riß-Löß; 4 = „Altriß/Jungriß-Boden"; 
5 = Parabraunerde der letzten Warmzeit ; 6 = Altwürm-Humuszone (äl tere); 7 = Keuper-
Fließerde; 8 = Altwürm-Humuszone (jüngere); 9 und 10 = umgelagertes Boden- und Löß-
Mater ia l ; 11 = Niedereschbacher Zone ( ? ) ; 12 = Lohner Boden („Brauner Verwitterungshori
zont") ; 13 = Pararendzina; 14 = Parabraunerde; 15 = umgelagerter Lohner Boden; 16 = Naß
boden E 2 ; 17 = Eltviller Tuff; 18 = Naßboden E4. P 2.1—P 2.8 = aufgenommene Einzelprofile. 

Übe r dem Schwemmschutt (Nr . 2 auf Abb. 2 ) w u r d e zunächst die Lößdecke ( 3 ) sedi-
ment ie r t , die s te l lenweise mindestens 7 m mächtig w a r . S ie enthäl t e ine schwächere Boden
b i l d u n g ( 4 ) , den „ A l t r i ß / J u n g r i ß - B o d e n " BRUNNACKERS ( 1 9 5 9 , 1 4 0 ) . A u f dem Löß b i lde te 
sich eine P a r a b r a u n e r d e , die von BRUNNACKER in d ie letzte W a r m z e i t eingestuft w i r d . 
W i r fanden ke inen dagegen sprechenden Befund. D i e Pa rab raune rde ( 5 ) taucht im no rd 
östlichen Tei l des Aufschlusses bis au f den Schwemmschut t ab. Der V e r l a u f des Bodens 
gibt den Zustand der einen Dellenhälf te am Ende der le tz ten W a r m z e i t wieder . Der kräf 
t ig ausgepräg te K l i m a x b o d e n zeigt we i tgehende Formungsruhe zu dieser Zeit an. 

Zu Beginn der le tz ten Kal tze i t setzen erste V e r l a g e r u n g e n ein, die sich da r in ä u ß e r n , 
d a ß M a t e r i a l des fAi-Horizontes de r P a r a b r a u n e r d e a l s Fl ießerde nach Osten in den 
Schwemmschut t einschneidet. Die A r g u m e n t e von BRUNNACKER ( 1 9 5 9 , 1 3 4 f.) für in ter 
g l a z i a l e Bodenver l age rungen sind u. E. nicht zweife ls f re i . Auch ROHDENBURG & MEYER 
( 1 9 6 6 , 3 0 ) b r ingen hiergegen bereits Argumen te . Neben den dort angeführ ten sei noch 
e r w ä h n t , d a ß aus der Mächt igkei t eines B t -Hor izon tes keine Rückschlüsse auf die Mäch t ig 
ke i t des dazugehörenden Aj-Hor izontes gezogen w e r d e n können, denn der Tongeha l t des 
Bt -Hor izon tes steht n i c h t n u r , oft nachweisl ich überhaupt nicht mi t einer Tonzufuhr 
aus dem A i - H o r i z o n t in Verb indung (SEMMEL & PLASS 1 9 6 5 ) . D a ß die betreffende V e r 
l a g e r u n g ka l tze i t l i chen Cha rak t e r ha t t e , l äß t sich z w a r in den K i t z i n g e r Profilen nicht 
sicher nachweisen, a b e r in Helmstedt ( v g l . S. 3 1 ) ist der A i -Hor izon t in Eiskei le e ingesun
ken, die an der O b e r k a n t e des B t -Hor izon tes ansetzen und somit die E igens tänd igke i t des 
hangenden Subst ra tes beweisen ( v g l . h i e rzu SEMMEL 1 9 6 8 , 2 5 ff.). D i e meisten der soge
nann ten A i - H o r i z o n t e solcher Böden s ind Fl ießerden , die bereits frisch sedimentier tes L ö ß 
m a t e r i a l en tha l ten , a l so kal tzei t l ich beeinflußt w u r d e n . Deshalb überrascht auch nicht das 
Fehlen von B t - M e r k m a l e n im Keuper -Schwemmschut t unter dem „ A i - H o r i z o n t " . Solche 
Tonver lage rungsanze ichen bilden sich indessen ohneh in häufig n i c h t in ähnlichen Ge
steinen. Näheres zu diesem F r a g e n k o m p l e x findet sich bei SEMMEL ( 1 9 6 8 , 6 7 ) . 
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Nach dieser F l i eße rdeb i ldung w u r d e der u m g e l a g e r t e A i - H o r i z o n t an manchen S te l l en 
abget ragen . Anschl ießend erfolgte eine Eindeckung m i t L ö ß m a t e r i a l , auf dem sich d a n n 
eine S c h w a r z e r d e ( 6 ) en twicke l te . Die mit ihr ve rbundene Humi f i z i e rung reicht im De l l en 
tiefsten bis in den fBt -Hor izont hinein. Nach dieser Phase r e l a t i v e r Formungsruhe über
w a n d e r t e eine Keupe r -F l i eße rde ( 7 ) die S c h w a r z e r d e und k a p p t e sie im Del lent iefs ten. 
Die F l ießerde w u r d e w i e d e r u m von L ö ß m a t e r i a l über lager t , auf dem abermals eine 
Schwarze rde ( 8 ) ents tand. Nach den Beobachtungen von BRUNNACKER ( 1 9 5 9 , 1 3 8 ff.) l ag 
darüber noch e i n m a l eine Keuper -F l i eßerde und e ine hangende Schwarze rde . H e u t e w i r d 
die Schwarze rde ( 8 ) von einer D i s k o r d a n z geschnit ten, die eine Abt ragungsphase anze ig t , 
welche ihre s tä rks te W i r k u n g — soweit heute e r k e n n b a r — auf dem Del lenhang im wes t 
lichen Tei l des Aufschlusses ha t te . Diese Ab t r agungsphase muß , d a sie den S c h w a r z e r d e -
K o m p l e x k a p p t , der in das A l t w ü r m i. S. von SCHÖNHALS et a l . ( 1 9 6 4 ) gehört, eben j ü n g e r 
als A l t w ü r m sein. 

Auf der D i s k o r d a n z l iegt ver lager tes L ö ß m a t e r i a l ( 9 ) und ( 1 0 ) , in dem S c h w a r z e r d e -
und Bt-Reste en tha l ten sind. Es ha t einen hangenden Streifen ( 1 1 ) mi t deutlicher V e r b r a u -
nung. Viel le icht entspricht dieser Bereich der „Niedereschbacher Zone" (SEMMEL 1 9 6 9 ) 
einer V e r w i t t e r u n g s - und Umlage rungspe r iode im M i t t e l w ü r m . Anschl ießend w u r d e d a n n 
äolischer Löß sedimentier t , aus dem der „Lohner Boden" (SCHÖNHALS et a l . 1 9 6 4 ) ode r 
der „Braune V e r w i t t e r u n g s h o r i z o n t " BRUNNACKERS ( 1 9 5 9 ) he rvorg ing , der das M i t t e l 
w ü r m abschließt . 

Der über dem Lohner Boden ( 1 2 ) l iegende L ö ß t räg t heute i m westlichen Te i l der 
Grube eine P a r a r e n d z i n a ( 1 3 ) . D ie ursprünglich en twicke l te P a r a b r a u n e r d e ist durch junge 
Bodenerosion abge t ragen w o r d e n . N u r im Del lent iefs ten bl ieb sie in ihrer na tür l ichen 
Mächt igke i t e rha l ten . H ie r fehlt indessen der Lohne r Boden. Er ist einer A u s r ä u m u n g s 
phase zum Opfer gefal len, die in das frühe J u n g w ü r m gehört. W ä h r e n d dieser Zeit ent
s tand eine neue Hohl fo rm, die durch den ä l te ren W ü r m l ö ß h indurch bis in den K e u p e r -
Schwemmschutt eingetieft w u r d e . Sie ist mit S c h w e m m - und F l i e ß l ö ß ausgefüll t w o r d e n . 
Auf dem west l ichen H a n g dieser Del le l iegt basa l M a t e r i a l ( 1 5 ) , das vorzugsweise aus dem 
Lohner Boden s tammt und te i lweise typische Eigenschaften dieses Bodens t rotz der U m -
lagerung besi tzt . Zum Ende des J u n g w ü r m s ü b e r w o g hier die A b l a g e r u n g von äol ischem 
Löß mi t den N a ß b ö d e n E2 u n d E4 sowie dem dazwischen eingeschalteten E l tv i l l e r ( K ä r 
licher) Tuff ( 1 6 — 1 8 ) (SEMMEL 1 9 6 7 ) . A u ß e r h a l b der J u n g w ü r m - D e l l e fehlen diese H o r i 
zonte ebenso w i e im Dellent iefs ten. Dort herrschten auch zu dieser Zeit noch Ve r spü lung 
und Bodenfl ießen vor . 

Auf der östlichen Del lensei te fehlt der L ö ß . Dor t reicht der Let tenkeuper bis zu r 
Oberfläche. O b w o h l hier w ä h r e n d des gesamten Jungp l e i s t ozäns die Ab t ragung domi 
nierte, w i r d zu Beginn des H o l o z ä n s — in A n a l o g i e zu anderen Profilen — ein So l i f luk-
tionsschutt ge legen haben. A u s diesem entwickel te sich im H o l o z ä n zunächst eine B r a u n 
erde. Die V e r b r a u n u n g griff te i lweise bis in den Keuper . Solche Ste l len sind heute noch 
vorhanden . Der Solif luktionsschutt und mit ihm der größte Tei l der Braunerde sind jedoch 
von der Bodenerosion, die durch die Beackerung ausgelöst w u r d e , abge t ragen w o r d e n . 

Zusammenfassend gesehen ha t diese H o h l f o r m also folgende wesentliche Fo rmungs 
stadien au fzuwe i sen : 

1. Es bes tand eine H o h l f o r m als Vor l äu fe r fo rm, deren Ausdehnung nicht g e n a u be
k a n n t ist, die aber berei ts bis zum heut igen A u e n n i v e a u u n d damit auch t iefer a ls 
a l l e anderen nachfolgenden S tad ien eingeschnit ten w a r . Diese Vor läufer form ent
s tand vo r der letzten W a r m z e i t . 

2. Die H o h l f o r m w u r d e noch vor der le tz ten W a r m z e i t im westlichen Bereich mi t 
Löß aufgefü l l t . A m Ende der letzten W a r m z e i t bes tand eine Form, die gewisse 
Ähnl ichke i t mit der heut igen Oberflächenform aufweis t . 
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3. Zu Beginn der l e tz ten Kal tze i t f a n d im Del lent iefs ten mehrfach eine schwache A u s 
räumung u n d gleichzeit ig eine ge r inge Verschiebung der Tiefenl in ie nach N o r d 
ost statt. Im g a n z e n überwog aber die Auf fü l lung in der Delle . 

4. Zu Beginn des M i t t e l w ü r m s macht sich eine s t ä rke re Abt ragungsphase bemerkbar , 
d ie auf dem westl ichsten H a n g t e i l d ie ä l teren Böden kapp t . Ob sie sich im Del len
tiefsten a u s w i r k t e , ist nicht festzustel len. Anschl ießend dominier te w i e d e r die Auf
fül lung. D a jedoch in diesem Prof i l der Gräse lberger Boden (SCHÖNHALS et a l . 
1964) des M i t t e l w ü r m s fehlt, m u ß noch später eine möglicherweise n u r ger ingfügige 
Aus räumung s ta t tgefunden haben . 

5. Im älteren J u n g w ü r m läßt sich w i e d e r eine Abt ragungsphase e rkennen . Ihre W i r 
k u n g beschränkt sich auf den Bereich des Del lent iefs ten, weist dor t aber Eint ie-
fungsbeträge auf, die sonst w ä h r e n d des W ü r m s im gesamten Del lenbereich nicht 
erreicht w u r d e n . Gleichzeitig f indet eine we i te re Ver l egung des Del lent iefs ten nach 
N E und wahrscheinl ich eine V e r s t ä r k u n g der A s y m m e t r i e statt. 

6. D ie nachkal tze i t l iche Phase der Formungsruhe w i r d durch die im Gefolge der Be
ackerung au fkommende Bodenerosion abgebrochen. Die K l i m a x - P a r a b r a u n e r d e 
i m Lößbereich w i r d außerha lb des Dellentiefsten erodiert . Auch die Braunerde 
im Keuperbereich unter l iegt dem gleichen V o r g a n g . 

Dadurch verflacht die Ausgangsform. Auf G r u n d der bodenkundl ichen Befunde 
dürften diese ho lozänen Ab t r agungsbe t r äge größ ten te i l s kaum 1,20 m überschrei
ten. Im Keuperbereich findet m a n nämlich noch Verbraunungsres te , i m Lößbereich 
zeigen s te l lenweise noch L ö ß k i n d l den ungefähren Ver l au f des C c - H o r i z o n t e s der 
ehemal igen P a r a b r a u n e r d e an. 

2.2 L ö ß g r u b e a m K i t z i n g e r F r i e d h o f 

A l s weiteres Beisp ie l einer differenzierten Hohl fo rmenen twick lung sei d ie de l lenähn
liche Form am K i t z i n g e r Friedhof ange führ t ( ehemal ige Ziegeleigrube Korbacher ) . Der 
dor t ige Aufschluß l ä ß t sehr gut die Genese des westl ichen H a n g e s und des De l lenzen t rums 
e rkennen . Das Profil w u r d e ebenfalls v o n BRUNNACKER (1956 ) lößs t ra t igraphisch be
arbe i te t . 

Auch hier ist k l a r ersichtlich, d a ß d ie Del le eine Vor läu fe r fo rm ha t t e , die tiefer a ls 
a l l e spä teren Formungss tad ien in den anstehenden K e u p e r eingeschnitten w u r d e . Diese 
Vor l äu fe r fo rm k a p p t i m Westen des Aufschlusses (auf Abb . 3 nicht da rges t e l l t ) einen 
f luv ia len Schot terkörper , der 1—2 m über dem Grubenboden liegt. Durch Bohrungen 
k a n n eine Mindes te in t ie fung der A l t fo rm bis 3,15 m un te r dem Grubenboden nachgewie
sen w e r d e n . Der tiefste Bereich lag wahrscheinl ich noch w e i t e r im Westen . Die Fül lung 
der H o h l f o r m beginnt mi t einem aus K e u p e r m a t e r i a l bestehenden Schutt (2 auf Abb. 3 ) , 
der d e m „Basisschutt" (SEMMEL 1968, 6 3 ) entsprechen dürfte. Es folgt ein löß lehmha l t ige r 
Keuperschut t ( 3 ) , der a l s „Mittelschutt" (SEMMEL 1968 , 63 ) zu bezeichnen w ä r e . Durch 
diesen Schutt (3) w i r d die al te Del le anscheinend w e i t g e h e n d aufgefül l t . In den Schutt 
w u r d e eine neue H o h l f o r m eingetieft u n d anschl ießend mi t Löß (4) aufgefü l l t . W i e die 
Re l i e fen twick lung hierbei im einzelnen ve r l au fen ist, k a n n nicht mehr sicher rekonst ruier t 
w e r d e n . A l s sich der l e tz twarmze i t l i che Boden (5) b i lde te , bestand j edenfa l l s w iede rum 
eine De l l e . 

D e r Boden w u r d e in der beginnenden W ü r m - K a l t z e i t im oberen Hangbere ich und im 
Del lent iefs ten erodiert . Nach der B i l d u n g de r A l t w ü r m - S c h w a r z e r d e n ( 6 ) , d ie auch „Hu
muszonen" genannt w e r d e n , findet ebenfa l l s A b t r a g u n g statt . Im t ieferen Tei l w u r d e 
spä te r humoser, l öß - u n d keuperha l t ige r Schutt (7) sediment ier t . Bemerkenswer t ist, d aß 
im östlichen Teil des t ieferen Dellenbereiches die ä l teren Böden vor der A b l a g e r u n g dieses 
Schutts v ö l l i g ausge räumt worden sind. D i e jüngere Lößdecke (8) w i r d von der mi t Boden-
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b i l d u n g und U m l a g e r u n g verbundenen Niedereschbacher Zone ( 9 ) abgeschlossen. Diese 
u n d auch der auf der hangenden L ö ß l a g e ( 1 0 ) ents tandene „Gräselberger B o d e n " ( 1 1 ) 
s ind im höheren Hangbere ich gekapp t . D e r „Lohner B o d e n " ( 1 2 ) , der das M i t t e l w ü r m 
abschl ießt , blieb dagegen dort we i tgehend erha l ten . 

Abb. 3. Lößgrube am Kitzinger Friedhof (R 358287 / H 551266) 
1 = anstehender Keuper; 2 = Keuper-Schutt; 3 = lößhaltiger Keuper-Schutt; 4 = Rißlöß mit 
eingeschaltetem Boden; 5 = Parabraunerde der letzten Warmzeit ; 6 = zweigeteilte Altwürm-
Humuszone; 7 = lößlehmhaltiger Keuper-Schutt; 8 = Mittelwürm-Löß (älterer); 9 = Niederesch
bacher Zone; 10 = Mittelwürm-Löß (jüngerer); 11 = Gräselberger Boden; 12 = Lohner Boden; 
13 = Lohner Boden, verlagert; 14 = Naßboden E2; 15 = Eltvil ler Tuff; 16 = Naßboden E4; 
17 = Parabraunerde; 18 = Kolluvium; 19 = lößlehmhaltiger Schwemmschutt. P 1.1—P 1.6 = 

aufgenommene Einzelprofile. 

D a s J u n g w ü r m beginn t w iede rum mi t e iner Abt ragungsphase , die sich nur im tiefsten 
Te i l der Delle deutl ich auswi rk t , und z w a r w i r d hier der Lohner Boden s t a rk solif luidal 
v e r l a g e r t ( 1 3 ) und gleichzei t ig der De l lenboden eingetieft u n d nach N E ve r l eg t . Im mit t 
l e ren u n d oberen J u n g w ü r m lager t sich vorzugsweise äolischer Löß ab, der die N a ß b ö d e n 
E2 u n d E4 sowie s te l lenweise den E l t v i l l e r Tuff ( 1 4 — 1 6 ) en thä l t . Der E4-Boden ist beson
ders kräft ig im t ieferen Dellentei l en twicke l t . Im Dellent iefs ten selbst w u r d e n zur B i l 
dungsze i t des E4-Bodens noch v o r w i e g e n d Schwemmsedimente abgelager t . D ie Mächt ig 
ke i t des noch jüngeren äolischen Lösses be t r äg t hier nur e t w a s mehr als 1 m ; auch die Mäch
t i g k e i t des Schwemmschuttes ist sehr ge r ing . In diesem Bereich dominierte die A b t r a g u n g 
a l so fast bis zum Ende des J u n g w ü r m s . 

D i e nach Abschluß der Lößsed imenta t ion entstandene P a r a b r a u n e r d e ( 1 7 ) ist im Del
lent iefsten s tark humos . Sie w u r d e hier durch A c k e r k o l l u v i u m ( 1 8 ) überdeckt . Hangauf -
w ä r t s ist sie auf den stei leren Par t ien v ö l l i g erodiert . 

Insgesamt gesehen sind die P a r a l l e l e n zu dem Profil an der S t raße nach Ka l tensond
h e i m unverkennbar . D i e dort e rmi t te l ten morphologisch bedeutsamen A b t r a g u n g s - und 
A k k u m u l a t i o n s p h a s e n kommen auch h ie r v o r und die W a n d e r u n g der De l l e nach N E ist 
ebenfa l l s unbestrei tbar . D a m i t bes tä t igen sich aber auch die in Hessen u n d Südniedersach
sen gewonnenen Befunde . ROHDENBURG ( 1 9 6 8 , 4 5 ff.) te i l t auße rdem ähnl iche Ergebnisse 
aus der Umgebung v o n Hei lb ronn mi t . N u r selten sind bisher aber Beispiele b e k a n n t ge
w o r d e n , in denen die Einzels tadien so k l a r zu rekonst ru ieren waren . Das g i l t v o r a l l em 
für die schrittweise Ve r l egung des Del lent iefs ten nach N E u n d das mehrfach zu beobach-
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tende Zurückbleiben der jüngeren Eint iefung gegenüber ä l t e ren S tad ien . D a r i n zeigt sich 
besonders gute Übere ins t immung mit den Verhäl tn issen im R he in -Ma in -G eb i e t (SEMMEL 
1 9 6 8 , 1 1 6 ) . A l l e r d i n g s ist dort die En twick lung in der R e g e l nicht so beispielhaft zu v e r 
folgen w i e an den be iden Formen aus der U m g e b u n g von Ki tz ingen . 

2 .3 D e l l e b e i F r i c k e n h a u s e n 

D a ß nicht in j edem F a l l e die Vor l äu fe r fo rm tiefer eingeschnitten w a r , ze ig t eine Del le , 
d ie ca . 8 k m S S W v o n Ki tz ingen l iegt . Dor t sind durch den Bau der Auss iedlerhöfe nord
west l ich der M a r k g r a f e n h ö f e bei Fr ickenhausen die auf Abb . 4 wiedergegebenen Del len
querschnit te f reigelegt gewesen. 

A u f f ä l l i g ist zunächst die deutliche A s y m m e t r i e , d ie j a auch bei dem zuers t beschrie
benen Beispiel v o r h a n d e n w a r . Die Vor l äu fe r fo rm w i r d im westlichen Te i l gut durch die 
Grenze des Keuperschuttes (2 auf Abb . 4 ) z u m Löß ( 3 ) m a r k i e r t . Dieser Grenze folgt un
gefähr auch noch der Res t des l e t z twarmze i t l i chen Bodens ( 4 ) und eine A l t w ü r m - H u m u s 
zone ( 5 ) . Die da rübe r l iegende D i s k o r d a n z greift im Dellent iefs ten durch den gesamten 
ä l t e ren Löß in den K e u p e r hinein. D a i m basa len Bereich der Fül lung dieses Del lente i les 
nur der E2-Naßboden ( 6 ) ausgebildet ist, k a n n diese D i s k o r d a n z mit g roßer Wahrsche in
l ichkei t in das frühe J u n g w ü r m e ingeordnet werden . Zu dieser Zeit erreichte also die 
Del le ihre größte Aust ie fung. Gleichzeit ig w u r d e dabei der lößfreie, s te i lere wes t expo
nier te H a n g unterschri t ten, auf dem a m Ende der le tz ten Ka l t ze i t nur der Deckschutt 
(SEMMEL 1 9 6 4 ) v o r h a n d e n w a r (8 auf A b b . 4 ) . 

w 

Abb. 4. Delle bei Frickenhausen (R 357954 / H 550554) 
1 = anstehender Keuper; 2 = Keuper-Schutt; 3 = Riß-Löß; 4 = Parabraunerde der letzten 
Warmzeit ; 5 = Altwürm-Humuszone; 6 = Naßboden E2; 7 = Parabraunerde; 8 = Deckschutt 

mit Braunerde; 9 = lößlehmhaltiger Keuper-Schutt. 

In jüngerer Zeit sorgte die Bodenerosion für eine we i t e r e Differenzierung der Form. 
Auf fa l l ende rwe i se w u r d e dabei im Del lent iefs ten ebenfa l l s s ta rk abge t r agen . Ähnl iche 
Beobachtungen sind schon mehrfach mi tge te i l t w o r d e n (HARD 1 9 6 7 , RICHTER 1 9 6 5 , 
ROHDENBURG 1 9 6 5 , SEMMEL 1 9 6 1 , 1 9 6 8 ) . D e l l e n a b w ä r t s verflacht der wes texpon ie r t e 
H a n g e t w a s . H i e r ist eine s tärker differenzierte Schuttdeckenabfolge zu beobachten. Zu
unters t l iegt über dem anstehenden Le t t enkeupe r ein re iner Keuperschutt ( 2 ) , der dem 
„Basisschutt" entspricht. Darüber folgt der l öß l ehmha l t i ge „Mit telschut t" ( 9 ) , der hang-
a u f w ä r t s auskei l t . D a s H a n g e n d e b i lde t schließlich der Deckschutt ( 8 ) , der w e n i g e r L ö ß 
lehm u n d mehr Keuperbrocken enthäl t . Im höchsten Hangbere ich l i eg t dieser Schutt 
d i rek t auf dem ans tehenden Keuper. J u n g e Bodenerosion ha t den Deckschutt a m oberen 
H a n g abge t ragen . 
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2.4 A u f g e f ü l l t e D e l l e b e i E i b e l s t a d t 

Im Gegensatz zu der eben beschriebenen Form gibt es — wie auch schon aus dem 
R h e i n - M a i n - G e b i e t berichtet (SEMMEL 1968 , 116) — Del len , die im J u n g w ü r m vo l l 
k o m m e n aufgefül l t w u r d e n und heute morphographisch nicht mehr in Erscheinung treten. 
A l s Beispiel aus F r a n k e n sei auf den Ste inbruch ve rwiesen , der westlich des Eichenhölzle 
zwischen Sommerhausen und Eibenstadt l iegt ( R 3 5 7 3 8 0 / H 5 5 0 9 4 0 ) . In ihm befindet sich 
eine Steinschleiferei . H i e r ist inmit ten der Q u a d e r k a l k e des Oberen Musche lka lk s eine 
D e l l e eingetieft, d ie umge lage r t e Reste des l e t z twarmze i t l i chen Bodens sowie drei A l t 
w ü r m - H u m u s z o n e n en thä l t . Darüber folgt oberer J u n g w ü r m l ö ß mit dem N a ß b o d e n E2. 
Die De l l e w a r berei ts a m Ende des W ü r m s v ö l l i g e ingedeckt . Heu te beginnt an der Ober
fläche erst we i t e r östlich eine Delle . Auch h ie r fand also eine Ver legung der Hoh l fo rm 
nach Osten statt . 

Abb. 5. Trockental-System des Heergrundes östlich Helmstadt mit Lage der Profile und Bohrpunkte. 

3 . Das Häuser -Ta l bei He lmstadt wes t l i ch W ü r z b u r g 

W ä h r e n d die En twick lung der bisher beschriebenen Formen erst ab der vor le tz ten 
K a l t z e i t zu ver fo lgen ist, er lauben die Aufsch lußverhä l tn i sse in der östlichen U m g e b u n g 
von H e l m s t a d t einen Einblick in wesent l ich ä l te re Formungss tad ien des dor t igen Häuse r -
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Ta les . Dieses T a l ist ein Trocken ta l , das östl ich v o n Helmstad t in das große Trocken ta l -
Sys t em des Heer -Grundes e inmünde t ( A b b . 5 ) u n d von Rücken f lankier t w i r d , d ie in 
ihren Kernen aus Musche lka lk bestehen. In de r westl ichen F l a n k e des H ä u s e r - T a l e s l iegt 
die Lehmgrube der Ziegelei He lms tad t . Do r t s ind v ie r fossile, t e i lwe i se p seudove rg l ey t e 
P a r a b r a u n e r d e n aufgeschlossen (Abb. 6 ) . S i e f a l l en sämtlich sehr g le ichmäßig nach ESE 
ein. W ä h r e n d unter dem ä l tes ten fossilen B t - H o r i z o n t noch über 5 m ka lk f re i e r L ö ß l iegen, 
ist zwischen den einzelnen B t -Hor izon ten d i e Lößmächt igke i t ge r ing . Auch dor t g ib t es 
ke inen k a l k h a l t i g e n Löß mehr , a l lenfa l l s n u r noch Lößk ind l (CaCC>3-Konkret ionen) . R e 
l a t i v gut u n d mächtig ist d a g e g e n im östl ichen Grubenbereich der W ü r m l ö ß en twicke l t . 
Dort k o m m t k a l k h a l t i g e r L ö ß sowohl unter a l s auch über dem Lohne r Boden vor . 

Aus geomorphologischer Sicht fä l l t sofort d ie a l lmähl iche W a n d e r u n g des H a n g e s in 
östlicher R ich tung auf. Der auf Abb . 6 als sicher nachgewiesen da rges te l l t e Schichtenver lauf 
zeigt , d a ß das M a ß der Eint iefung w ä h r e n d de r Ver legung sehr ger ing w a r . Es erreicht 
noch nicht e i nma l 2 m! Dabe i m u ß se lbs tvers tändl ich berücksichtigt werden , w i e v i e l Zeit 
z u r Ver fügung s tand. 

Abb. 6. Lehmgrube der Ziegelei Helmstadt und angrenzendes Häuser-Tal. 
1 = Muschelkalk-Mergel mit Verwitterungs- und Schuttdecke; 2 = ältester Lößlehm; 3 = erster 
fossiler B t -Horizont; 4 = zweiter fossiler B t -Horizont ; 5 = dritter fossiler Bt-Horizont; 6 = 
vierter fossiler Bt-Horizont mit „Ai-Horizont"; 7 = Altwürm-Humuszone; 8 = Umlagerungs-
zone; 9 = Mittelwürm-Löß; 10 = Lohner Boden; 11 = Jungwürm-Löß (älterer); 12 = Naß
boden E2; 13 = Jungwürm-Löß (jüngerer); 14 = Parabraunerde; 15 = Kolluvium. 3,5; 3,9; 

3,10; 3,11 = Bohrungen. 

Leider s te l l t sich hier e i n m a l mehr die F r a g e nach dem s t ra t igraphischen u n d — d a m i t 
ve rbunden — klimatischen W e r t der fossilen P a r a b r a u n e r d e n (SEMMEL 1 9 6 7 ) . W e n n m a n 
neuere Untersuchungsergebnisse aus dem öst l ichen Mi t te leuropa (KUKLA 1 9 6 9 , T a b . 3 2 ) 
zugrunde legen darf, so er folgte die B i l d u n g i n t e n s i v e r P a r a b r a u n e r d e n in M i t t e l 
europa im mi t t l e ren und j ünge ren P le i s tozän n u r wäh rend echter W a r m z e i t e n . Solche 
W a r m z e i t e n h a t es a l ler Wahrschein l ichkei t nach erheblich mehr gegeben, a ls gemeinh in 
bisher angenommen wurde . D a ß auch im m i t t l e r e n Pleis tozän, also e t w a in dem bisher a ls 
S a a l e - K a l t z e i t bezeichneten Abschnitt , i n tens ive Pa rab raune rden ents tanden, scheinen die 
von PAAS ( 1 9 6 8 ) mitgetei l ten Befunde aus d e m niederrheinischen Lößgebie t zu bes tä t igen. 
Dor t l iegen auf den Kiesen der Unteren Mi t t e l t e r r a s se , die in den Drenthe-Abschni t t der 
S a a l e z e i t eingestuft werden, Lösse mit insgesamt drei fossilen, in tens iven P a r a b r a u n e r d e n . 
W e n n die s t rat igraphische E inordnung der l i e g e n d e n Terrassenkiese zutrifft, ist nicht d a r a n 
zu zwe i fe ln , d a ß vor der eemzeit l ichen P a r a b r a u n e r d e schon z w e i ä l te re Böden dieses 
T y p s , die in die Saa leze i t gehören, gebildet w u r d e n . 

Sol l te das auch im H e l m s t ä d t e r Proenl zutreffen, so w ä r e dennoch der dor t ige ä l tes te 
B f H o r i z o n t immer noch a ls p rä - saa leze i t l i ch u n d der Löß darunter a l s P roduk t der Els ter-
Ka l t ze i t anzusehen . Wi l l m a n BRUNNACKER ( 1 9 6 4 , 7 7 ) folgen u n d jeden fossilen B t - H o r i 
zont e inem I n t e r g l a z i a l der klassischen süddeutschen P le i s tozän-Gl iederung zuordnen , so 
w ä r e der ä l tes te Bt -Hor izon t sogar als P r ä - G ü n z zu datieren. W o b e i selbstverständl ich 
auch hier d ie F rage offenbleibt, w i e norddeutsche und süddeutsche G l a z i a l s t r a t i g r a p h i e 
zu pa ra l l e l i s i e r en sind. U n a b h ä n g i g d a v o n l ä ß t sich aber zeigen, d a ß das H e l m s t ä d t e r 
Profil einen l angen Zei t raum für seine E n t w i c k l u n g zur Verfügung gehabt hat , der nach 
g e g e n w ä r t i g üblicher Gl iederung in das ä l t e re P l e i s tozän zurückreicht. 
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W ä h r e n d dieser Zeit w a n d e r t e das Trockental oder zumindest sein Westhang u n d sein 
Zent rum immer w e i t e r nach ESE, ohne sich dabei in nennenswer tem M a ß e in den l i egen 
den Mit t leren M u s c h e l k a l k s t ä rke r einzutiefen. Die H a u p t a b t r a g u n g w u r d e am Os thang 
(wes texponie r t ) geleistet . H i e r t r i t t heute der M u s c h e l k a l k häufig z u t a g e oder die L ö ß 
bedeckung be t r äg t meist nur 1—2 m S tä rke . Durch d ie junge Bodenerosion w u r d e h i e r 
u n d stel lenweise auch auf dem Gegenhang die K l i m a x - P a r a b r a u n e r d e tei lweise oder v o l l 
s tändig abge t ragen . Die abgeschwemmten Massen fül l ten die H o h l f o r m zum Teil w i e d e r 
auf, so daß dor t g e g e n w ä r t i g erhebl ich mehr Locke rma te r i a l l iegt a l s a m Ende des P le i s to -
z ä n s . Zu jener Zei t l ager te im Dellent iefs ten nur ca . 1 m Löß, der v o n der späteren Boden
b i ldung v o l l k o m m e n erfaßt w u r d e . Auch der l i egende m m - M e r g e l mi t einer ge r ingmäch
t igen Schut t lage ist oberflächlich noch verwi t t e r t . 

Der Bereich der westlich anschl ießenden mächt igen Lößdecke w u r d e im jüngeren P l e i 
s tozän durch eine neu eingeschnit tene Del le differenziert , die nördl ich der Bohrung 3 . 5 * ) 
verläuft . Die D e l l e schneidet d ie fossilen B t - H o r i z o n t e . In dem Rücken , der zwischen ih r 
u n d dem H ä u s e r - T a l l iegt, s ind mindestens noch dre i fossile B t - H o r i z o n t e erhal ten. A u s 
technischen G r ü n d e n konnte der l iegende Musche lka lk in der dor t angesetzten B o h r u n g 
B 3.8 nicht erreicht werden . Die Abfo lge st immt we i tgehend mit d e m ebenfalls im z e n t r a 
len Teil des Rückens aufgenommenen Profil P 3.6 ( a n der N o r d w a n d der Ziegele igrube) 
überein. Die östlich von B 3.8 im tiefsten Teil des H ä u s e r - T a l s l i egende Bohrung B 3.7 ent 
hä l t dagegen ke inen p le is tozänen B t - H o r i z o n t mehr . U n t e r 1,5 m K o l l u v i a l l e h m folgt d ie 
holozäne P a r a b r a u n e r d e . Sie w i r d von 0,9 m k a l k h a l t i g e m Löß unter lager t , unter d e m 
sich geringe M e n g e n von L ö ß l e h m u n d tonigem Muschelka lkschut t befinden. Im L ö ß l e h m 
sind umgelager te Res te von Humuszonen und basa l 10 cm f B t - M a t e r i a l anzutreffen. D e r 
fB t -Res t scheint in situ zu l iegen. Demnach ist hier vermut l ich schon zu Beginn der l e t z ten 
Ka l t ze i t das H ä u s e r - T a l bis in diese Tiefe ausgebi ldet gewesen. 

Zusammenfassend ist festzustel len, daß im Bereich des H ä u s e r - T a l e s im äl teren P l e i 
s tozän der Obere u n d Mi t t l e re Musche lka lk bis in das N i v e a u des heut igen „Ta lbodens" 
zerschnitten w a r e n . Von d a m a l s an — vielleicht auch schon früher — setzte eine W a n d e 
rung der H a u p t h o h l f o r m nach Osten (genauer ESE) ein. Auf dem ostexponierten H a n g 
wurden Lösse sediment ier t mi t e iner Gesamtmächt igke i t von mindestens 8 m. Dabe i b i l 
deten sich in k l imat i sch güns t igen Perioden Böden mi t wa rmze i t l i chen Hab i tus . D i e 
Gründe für d ie te i lweise recht unterschiedliche Lößmäch t igke i t zwischen den e inze lnen 
Böden sind nicht sicher bekannt . 

Durch A n l a g e v o n S e k u n d ä r - D e l l e n w u r d e die Lößdecke zerschnit ten. Auf diese W e i s e 
ents tand im Musche lka lkgeb ie t e in Relief, das v ö l l i g aus Löß au fgebau t ist. Im Bereich 
der w a n d e r n d e n Tiefenl in ien der Hohl formen b l ieb die A u s r ä u m u n g fast immer s t ä r k e r 
a l s die L ö ß a k k u m u l a t i o n . Erst i m jüngeren H o l o z ä n w u r d e n diese Te i l e der H o h l f o r m e n 
durch Abschwemm-Massen , die i m Gefolge der Bodenerosion ents tanden, tei lweise w i e d e r 
aufgefül l t . 

Gegen diese Dars t e l lung des En twick lungsganges könnte e ingewende t werden, es h a b e 
bereits zu Beg inn der L ö ß a k k u m u l a t i o n eine — vie l le icht noch p r ä q u a r t ä r e — Form b e 
standen, die a l l m ä h l i c h von Wes ten nach Osten mi t L ö ß aufgefül l t w u r d e . Reste von R o t 
lehmen, die z u r S tü t zung dieser These dienen könnten , sind jedoch nicht gefunden w o r d e n . 
Wicht iger aber scheint uns, d a ß bei den Aufschlüssen in der K i t z i n g e r Umgebung deut l ich 
zu erkennen ist, d a ß die H o h l f o r m e n schrit tweise in das Ans tehende in Richtung Osten 
eingeschnitten w e r d e n . Es ist w o h l anzunehmen, d a ß sich die En twick lung im H ä u s e r - T a l 
ähnlich vo l l zogen ha t . 

l ) Bei den Bohrarbeiten waren uns freundlicherweise die Herren Bahlke, Claus, Fugel und 
Späth vom Geographischen Institut Würzburg behilflich. 
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Abschl ießend sei noch auf einen T a l a n f a n g bei Bamberg ve rwie sen , der eine v o n W e 
sten nach Osten fortschreitende A u f f ü l l u n g ze ig t . Es handel t sich dabe i um ein Profil , das 
durch die Grube der Gaus tädter Z i e g e l w e r k e aufgeschlossen i s t . 2 ) Dort sind K e u p e r -
Sol i f lukt ionsmassen mi t Lößeinschal tungen im oberen Bereich zu beobachten, die e inen von 
W nach E z iehenden T a l a n f a n g v o l l k o m m e n ausfül len . In den Sol i f lukt ionsmassen s ind 
v i e r fossile Böden v o m W a r m z e i t - T y p u s ( P a r a b r a u n e r d e n b z w . P s e u d o g l e y - P a r a b r a u n -
erden) ausgebi ldet , die die e inzelnen S t a d i e n der v o n W nach E erfolgenden A u f f ü l l u n g 
sehr gut dokument ie ren und zugleich die a l tp le i s tozäne A n lage der Hohl fo rm beweisen . 
A l l e rd ings scheint im Bereich der heu t igen H o h l f o r m die jüngere Eint iefung w e i t un te r 
die a l tp le i s tozäne hinabzureichen. W e s h a l b dies in anderen Fä l l en so häufig nicht zutriff t , 
soll an andere r S te l le im Zusammenhang mit Beobachtungen z u r q u a r t ä r e n Eint iefung der 
Flüsse d iskut ie r t we rden . 

2 ) Die heutige Grube entspricht nicht den von BRUNNACKER (1956) und HÖHL (1958) untersuch
ten Profilen in Gaustadt. Eine ausführliche Beschreibung des jetzigen Gaustädter Profils und an
derer lößarmer bzw. lößfreier Quartär-Profile von geomorphologischer und stratigraphischer Be
deutung aus diesem Gebiet ist gemeinsam mit H . SPÄTH vom Geographischen Institut der Univ-
versität Würzburg in Vorbereitung. 
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