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entwicklung des eigentlichen Untersuchungsgebietes Spessart liefern und daher in die Untersu

chungen, zumindest räumlich fokussiert, eingebunden werden müssen. Letztendlich führte die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes zur  vollständigen (länderübergreifenden!)  Abdeckung 

des   Spessarts.   Diese  Arbeit   erhebt   den   Anspruch,  die   bisherigen,   regionalgeowissenschaftli

chern Ergebnisse möglichst umfassend zusammenzutragen. Der enzyklopädische Charakter ist 

in einigen Abschnitten nicht verkennbar. Daneben verfolgt diese Studie das Ziel, die bisherigen 

geomorphologischen Untersuchungen des Geographischen Instituts der Univ. Würzburg in der 

Rhön,   in den Haßbergen,   im Steigerwald,   in  der  Frankenhöhe und im Bereich der  zentralen 

Mainfränkischen Platten räumlich zu ergänzen. Eine Betrachtung der westlichen Rahmenhöhen 

aus Sicht des Fränkischen Gäulandes (MÜLLER 1996) steht bislang noch aus. 
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Forschungsstation für Mittelgebirge in Biebergemünd/Bieber eröffneten sich im Anschluss an 

das   Stipendium   hervorragende   Möglichkeiten,   die   begonnenen   Untersuchungen   neben   der 

wissenschaftlichen Projektarbeit fortzuführen. Darum sei an dieser Stelle dem Vorsitzenden/Pro

jektleiter/(ehem.) Institutsleiter Prof. Dr. D. MOLLENHAUER, Dr. G. ERMISCHER, Dr. P. HAASE 
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möchte,   danke   ich   für   viele   anregende   Gespräche   oder   die   zahlreichen   Exkursionen   in   den 

Spessart. Weitere fachliche Unterstützung erhielt ich von den (ehem.) DoktorandenKollegen des 
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Kurzfassung

Klimatische wie auch strukturelle Einflüsse haben in einem sich wandelnden Wirkungsgefüge an 

der Reliefentwicklung des Spessarts mitgewirkt. Seit dem ausgehenden Jura wurde die mesozo

ische Gesteinsauflage zunächst unter  tropoiden Bedingungen von undifferenzierten Verwitte

rungs und Abtragungsprozessen sukzessive aufgearbeitet. 

Eine   zunehmend   differenzierte   Formung   und   Inwertsetzung   des   strukturellen   Inventars   ist 

mindestens seit dem Untermiozän feststellbar. Klimatische Veränderungen, unterstützt von tek

tonischen Aktivitäten haben sich früher als in anderen Mittelgebirgsregionen auf die Reliefge

staltung ausgewirkt. 

Rheinische Elemente tektonischer Deformationen setzen sich bereits  im Oligozän durch, wie 

Untersuchungen   der   Tonlagerstätte   Klingenberg   belegen.   Die   untermiozäne   Reliefdiffe

renzierung wird anhand der Sedimente und Vulkanite des Schlüchterner Beckens deutlich. Se

dimente der HanauSeligenstädter Senke liefern Hinweise über die Ausräumung der Sandstein

schichten im Vorderen Spessart und die Entwicklung der Sandsteinstufe. Durch restriktive Flä

chenbildung im Stufenvorland wurde die Sandsteinstufe lagekonstant herauspräpariert. Der im 

Bereich des Stufenhanges und der AusliegerInselberge verbreitete SandsteinSaprolit belegt den 

morphogenetischen Zusammenhang mit der tropoiden Verwitterungsdynamik. 

Die jungtertiäre und pleistozäne Formung hat zu einer Akzentuierung, die holozänen Prozesse 

zu einer lokalen Nivellierung des Reliefs beigetragen. 

Mit Hilfe des  Geographischen Informationssystems (GIS)  wurden morphogenetisch relevante 

Parameter, z.B. das Formeninventar, tertiäre Verwitterungsbildungen oder die Tektonik erfasst 

und   thematisch   überlagert.   Eine   morphologische   Landschaftsdifferenzierung   des   Spessarts 

wurde anhand Geomorphologischer Raumeinheiten erarbeitet. 
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Abstract

The continuously changing interplay of climatic and structural  influences participated in the 

origin of the Spessart landscape. Since the Jurassic period the Mesozoic layers were deformed by 

undifferentiated alteration and denudation processes under tropoid conditions.

An increasing landform differentiation and accentuation of structural elements is detectable for 

the lower Miocene period. Much earlier than in other upland regions climatic change, supported 

by tectonic activities, affected the shaping of landforms. 

Rhenish elements were already prominent in the Oligocene as demonstrated by analysis of the 

clay deposits of Klingenberg. The landform differentiation of the lower Miocene is indicated by 

deposits and volcanic rocks of the Schlüchtern basin. Deposits of the HanauSeligenstadt basin 

provide the information base for erosive processes in the western Spessart, which removed the 

sandstone   layers   and   led   to   the   development   of   an   escarpment.   By   restrictive   planation 

processes   in   the   foreland   the   escarpment   was  modelled   out  stationary   from   the   sandstone. 

Relicts of a deep reaching weathering mantle (Sandstone Saprolite) around inselbergs and on 

slopes demonstrate a morphological correlation with a tropoid climate. 

Morphological processes in the younger Tertiary and in the Pleistocene period are characterized 

by accentuation, following by periodical levellingof in the relief in the Holocene. 

By  using  a  geographical   information system   (GIS)   important  morphological   parameters,  e.g. 

landforms, relicts of  weathering and tectonic were databased and analysed.  A morphological 

classification of the geomorphologic landscape units in the Spessart has been created.



Verzeichnisse V

I  Inhaltsverzeichnis

1 PROBLEMSTELLUNG UND METHODIK...........................................................................................................1

1.1 Multifaktoriell gesteuerte Reliefentwicklung ............................................................................................1

1.2 Untersuchungsgebiet Spessart und angrenzende Mittelgebirgsräume..................................................2

1.3 Fragestellungen für das Untersuchungsgebiet Spessart...........................................................................4

1.4 Methodische Vorgehensweise......................................................................................................................5

1.4.1 Rekonstruktion der Verwitterungs und Abtragungsgeschichte......................................................6

1.4.2 GIS als Werkzeug zur Reliefanalyse und Reliefrekonstruktion.........................................................7

2 GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR............................................................................................9

2.1 Geogene Ausstattung des Untersuchungsgebietes...................................................................................9

2.1.1 Metamorphe Gesteinsserien des Grundgebirges..............................................................................9

2.1.2 Permotriadisches Deckgebirge........................................................................................................13

2.1.2.1 Ablagerungen des Rotliegenden...............................................................................................13

2.1.2.2 Unterpermischer Vulkanismus ................................................................................................14

2.1.2.3 Ablagerungsbedingungen und Stratigraphie des Zechsteins................................................16

2.1.2.4 Paläogeographie und Stratigraphie des Buntsandsteins .......................................................19

2.1.2.5 Muschelkalk und Keuper...........................................................................................................22

2.1.3 Tektonik...............................................................................................................................................25

2.1.3.1 Grundgebirgs und Deckgebirgstektonik................................................................................25

2.1.3.2 Schichtlagerung des Buntsandsteins.......................................................................................27

2.1.4 Orographische Differenzierung........................................................................................................31

2.1.5 Hydrologie und Klima........................................................................................................................34

2.1.6 Naturräumliche Gliederung des Untersuchungsgebietes..............................................................38

2.2 GISgestützte Erfassung von Geomorphologischen Raumeinheiten....................................................43

2.2.1 Methodische Vorgehensweise...........................................................................................................43

2.2.2 Überblick über die Geomorphologischen Raumeinheiten im Spessart.......................................50

2.2.3 Dachflächen und Höhenrücken des nördlichen Spessarts............................................................52

2.2.4 Rumpftreppen; fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete des 

           nördlichen Spessarts.........................................................................................................................55

2.2.5 Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe und Schlüchterner Becken.........................................56

2.2.6 Dachflächen und Höhenrücken des südlichen Spessarts..............................................................59

2.2.7 Rumpftreppen, fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete  

           des südlichen Spessarts.....................................................................................................................63

2.2.8 Sandsteinstufe....................................................................................................................................65

2.2.8.1 WalmHöhenrücken..................................................................................................................66

2.2.8.2 Stufenhang mit Stufentrauf.......................................................................................................68

2.2.8.3 StufenhangSaumgebiete..........................................................................................................69

2.2.8.4 AusliegerInselberge..................................................................................................................69



Verzeichnisse VI

2.2.8.4.1 SailaufRottenberger InselbergKomplex........................................................................69

2.2.8.4.2 GailbachDörrmorsbacher InselbergKomplex..............................................................71

2.2.8.4.3 Meerholzer InselbergKomplex........................................................................................72

2.2.8.4.4 Inselberge um die SteigKoppe........................................................................................73

2.2.8.4.5 Erbinselberg HahnenkammHaidkopf............................................................................74

2.2.8.5 Stufenrandsenke........................................................................................................................75

2.2.9 Rumpftreppen, fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete der

           Aschaffsenke und des Kahlgrundes .................................................................................................76

2.2.10 GroßwallstadtObernburger Graben..............................................................................................77

2.2.11 Abdachungsgebiete des südöstlichen und nördlichen Spessarts................................................78

2.2.12 Unteres Maintal und Untermainebene..........................................................................................80

2.2.13 Zusammenfassung...........................................................................................................................81

3 KRETAZOTERTIÄRE RELIKTE..........................................................................................................................83

3.1 Relikte der kretazotertiären Verwitterung im Spessart..........................................................................83

3.1.1 Variabler paläoklimatischer Einfluss ...............................................................................................83

3.1.2 Chemische Intensivverwitterung als dominanter Vorzeitprozess.................................................86

3.1.3 Kreidezeitliche und tertiäre festländische Intensivverwitterung im Untersuchungsgebiet.......90

3.1.3.1 Präoberpermischer und jungtertiärer Zersatz in Gesteinen des Grundgebirges.................92

3.1.3.2 Verwitterungsbildungen in permotriadischen Sedimentgesteinen....................................99

3.1.3.3 Überlegungen zum Verwitterungsverhalten der Gesteine im Untersuchungsgebiet.......105

3.1.3.3.1 Geochemische Variabilität am Beispiel des ZechsteinDolomits...............................105

3.1.3.3.2 Verwitterungseigenschaften des Buntsandsteins aus hydrologischer Sicht..............107

3.1.3.3.3 Tonsteine als Verwitterungsbasis...................................................................................110

3.1.3.3.4 Morphologische Härte des Buntsandsteins..................................................................113

3.1.3.4 Karstprozesse in Karbonatgesteinen des Muschelkalks ......................................................117

3.1.3.5 Klüfte und Verwitterungshohlformen als Sedimentfallen für Paläosolrelikte....................118

3.1.3.6 Zerrungs und Lösungshöhlen...............................................................................................119

3.1.4 Zusammenfassung...........................................................................................................................121

3.2 Flächenbildung als dominanter kretazotertiärer Formungsprozess..................................................122

3.2.1 Morphodynamische Prozesse der Flächenbildung.......................................................................122

3.2.2 Verebnungen als Reliktflächen........................................................................................................124

3.2.2.1 GISgestützte Kartierung und morphogenetische Interpretation von Verebnungen........125

3.2.2.2 Methodische Vorgehensweise – GISgestützte Analyse........................................................125

3.2.2.3 Orographische Differenzierung..............................................................................................129

3.2.2.4 Morphologische Betrachtung.................................................................................................138

3.2.2.5 Kappung von geologischen Strukturen..................................................................................142

3.2.2.6 Verebnungen und mögliche Schichtadaption.......................................................................148

3.2.3 Zusammenfassung...........................................................................................................................156



Verzeichnisse VII

4 REGIONALE MORPHOGENESE......................................................................................................................158

4.1 Jurassischkretazische bis eozäne undifferenzierte Morphodynamik................................................158

4.1.1 Übergang zur Festlandsphase im Oberjura...................................................................................158

4.1.2 Tektonische Belebung und hydrothermale Marker des Oberjuras..............................................159

4.1.3 Undifferenzierte Verwitterungs und Abtragungsdynamik..........................................................164

4.1.4 Zusammenfassung...........................................................................................................................166

4.2 Eozäne bis oligozäne Flächenbildung und regionale Reliefmodifizierung.........................................167

4.2.1 Eozäne Basalte des Spessarts und des Odenwaldes als Marker der Reliefentwicklung............168

4.2.2 Sedimente als Hinweis auf die alttertiäre Morphodynamik.........................................................169

4.2.2.1 Eozänes Paläoenvironment am Beispiel der Ölschiefer von Messel...................................169

4.2.2.2 Oligozäner Ton als Hinweis auf Verwitterung und tektonische Aktivität............................171

4.2.2.2.1 Mariner Rupelton bei Eckardroth..................................................................................172

4.2.2.2.2 Tonlagerstätte von Klingenberg.....................................................................................172

4.2.2.2.3 Tonlagerstätte von Schippach........................................................................................176

4.2.2.2.4 Überlegungen zur Morphogenese der Tonlagerstätte.................................................178

4.2.2.2.5 Mysterium „Schippacher Sande“...................................................................................183

4.2.3 Regional modifizierte Morphodynamik durch tektonische Einflüsse am Beispiel 

          des Obernburger Grabens................................................................................................................186

4.2.4 Persistente Strukturelemente des Eozäns bis Oligozäns .............................................................191

4.2.5 Zusammenfassung...........................................................................................................................195

4.3 Restriktive Flächenweiterbildung vom Untermiozän bis ins Unterpliozän........................................197

4.3.1 Untermiozäne Morphodynamik durch tektonische Aktivität im Schlüchterner Becken..........197

4.3.1.1 Belebung der Verwerfungs und Bruchschollentektonik.....................................................197

4.3.1.2 Aufarbeitung und Umlagerung saprolitisierter Gesteine der Umgebung..........................200

4.3.1.2.1 Sandigkiesige Schichten der Sandgrube Hellstein (inkl. InflatenSchichten)..........202

4.3.1.2.2 Tonige Schichten der Tongrube Bellingser Kreuz und der Tongrube Gundhelm......206

4.3.1.2.3 Tertiärsedimente und ihr morphogenetischer Aussagewert.......................................213

4.3.1.3 Untermiozäner Vulkanismus als Marker der neogenen Reliefgeschichte..........................215

4.3.1.3.1 Basaltische Gesteine des Vorderen Spessarts und des nördlichen Sandstein

                  spessarts ..........................................................................................................................216

4.3.1.3.2 Basaltische Gesteine des Vogelsberges und des Landrückens....................................218

4.3.1.3.3 Konservierung des präbasaltischen Reliefs...................................................................221

4.3.1.4 Braunkohle als Hinweis für das Paläoenvironment..............................................................223

4.3.2 Restriktive Flächenbildung und Entwicklung der Landstufe des Buntsandsteins.....................225

4.3.2.1 Sedimentstratigraphie der HanauSeligenstädter Senke als Anhaltspunkt 

              der regionalen Morphodynamik............................................................................................227

4.3.2.2 Aufwölbung der SpessartRhönSchwelle – Hebung des Spessarts....................................229

4.3.2.3 Restriktive Flächenbildung und Flächentieferschaltung im Vorderen Spessart................231

4.3.2.3.1 Strukturunabhängige Entstehung der Sandsteinstufe ................................................231

4.3.2.3.2 Selektive Flächenbildung im Stufenvorland und InselbergEntstehung ..................233



Verzeichnisse VIII

4.3.2.3.3 Entstehung des Erbinselberges HahnenkammHaidkopf...........................................236

4.3.2.3.4 Entwicklung der P1 und P 2Fläche im Vorderen Spessart ........................................240

4.3.3 Ausgestaltung der Intramontanen Becken....................................................................................241

4.3.4 Selektive Verwitterungsdynamik seit dem Obermiozän...............................................................243

4.3.4.1 Anhaltende Intensivverwitterung in basaltischen Gesteinen des Vogelsberges ...............243

4.3.4.1.1 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Rinderbügen...............................................244

4.3.4.1.2 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Breitenborn.................................................246

4.3.4.1.3 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Breite First...................................................249

4.3.4.2 Lagekonstante Landoberfläche seit dem Jungtertiär am Beispiel des Zechstein

              Bruchs auf der Feldkahler Höhe.............................................................................................251

4.3.4.3 Ausklingende Intensivverwitterung über Kristallingesteinen.............................................255

4.3.4.4 Inwertsetzung der Lithovarianz von Sandsteinen................................................................257

4.3.5 Zusammenfassung...........................................................................................................................258

4.4 Oberpliozäne bis ältestpleistozäne Reliefdifferenzierung....................................................................261

4.4.1 Formungungsprozesse im semiariden (?) Klima...........................................................................263

4.4.2 Hangversteilung und fortschreitende Stufenakzentuierung........................................................266

4.4.3 Intensive fluviale Flächenauflösung...............................................................................................267

4.4.4 Ausgestaltung der Talsysteme ........................................................................................................268

4.4.4.1 Pliozänterrassen in der Umgebung von Schlüchtern...........................................................270

4.4.4.2 Übergangsterrassen des Maintals .........................................................................................271

4.4.4.3 Ältestpleistozäne Maintaleintiefung......................................................................................274

4.4.5 Zusammenfassung...........................................................................................................................276

4.5 Pleistozäne Reliefakzentuierung.............................................................................................................277

4.5.1 Fluvialer Formenschatz...................................................................................................................278

4.5.2 Solifluidale Prozesse und Deckschichtengliederung....................................................................279

4.5.3 Äolische Akkumulationen...............................................................................................................283

4.5.4 Zusammenfassung...........................................................................................................................284

4.6 Holozäne Reliefnivellierung....................................................................................................................285

5 ZUAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

– VOM SKULPTURRELIEF ZUM STRUKTURRELIEF.......................................................................................290

6 ANHANG............................................................................................................................................................295

I. Literaturverzeichnis.........................................................................................................................................295

II. Kartenverzeichnis............................................................................................................................................317

III.Ortsregister......................................................................................................................................................319

IV.Geländeprofilschnitte.....................................................................................................................................335

V. Diagramme.......................................................................................................................................................345

VI. Tabellen...........................................................................................................................................................363

VII. Karten.............................................................................................................................................................370



Verzeichnisse IX

II Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis Textteil

Abb. 1: Buntsandsteinstufen im Spessart. ......................................................................................... 3

Abb. 2: Karte   Geologische   Übersichtskarte   des   Spessarts.   ........................................................... 11

Abb. 3: Geländeprofilschnitt HartKoppe. ................................................................................. 15

Abb. 4: Normalprofil des Buntsandsteins. .......................................................................................... 20

Abb. 5: Karte Streichlinien des Sandsteinspessarts  ......................................................................... 29

Abb. 6: Karte Höhenschichten des Spessarts  .................................................................................... 32

Abb. 7: Hypsographische Kurve des Spessarts.................................................................................... 33

Abb. 8: Gewässerlängsprofil der Elsava und tributärer Gewässer. ................................................... 35

Abb. 9: Karte Hydrologie  des Untersuchungsgebietes.   ................................................................... 37

Abb. 10: Karte Naturräumliche Einheiten im Untersuchungsgebiet. ............................................... 40

Abb. 11: Karte   Hangneigung   im   Spessart.   ......................................................................................... 44

Abb. 12: Karte Geomorphologische Raumeinheiten im Spessart.   ................................................... 51

Abb. 13: Karte Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten im nördlichen 
Sandsteinspessart und im Schlüchterner Becken. ............................................................... 52

Abb. 14: Karte Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten im 
nordöstlichen Sandsteinspessart. ........................................................................................... 53

Abb. 15: Foto Spessarthochfläche bei Joßgrund Pfaffenhausen.  ..................................................... 55

Abb. 16: Foto Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe. .................................................................. 57

Abb. 17: Foto   Oberes   Kinzigtal   bei   Herholz/Schlüchtern.   .......................................................... 58

Abb. 18: Foto Abdachungsfläche des SESpessarts bei Bischbrunn. ................................................ 60

Abb. 19: Karte Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten des südlichen 
Sandsteinspessart.   ................................................................................................................... 61

Abb. 20: Karte: Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten des südwestlichen 
Sandsteinspessarts. .................................................................................................................. 62

Abb. 21: Foto   Zertalungsgebiet   Hafenlohr      Abdachugnsgebiet   Bocksberg.   ................................ 64

Abb. 22: Karte Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten der Sandsteinstufe
und   des  Vorderen   Spessarts.   ................................................................................................ 66

Abb. 23: Foto   Nördliche   Sandsteinstufe   bei   Sailauf/Eichenberg.   .............................................. 67

Abb. 24: Foto AusliegerInselberg Bischlingsberg bei Sailauf. ............................................................ 70

Abb. 25: Geländeprofil  des  Bischlingsberges und der  Sandsteinstufe.   .......................................... 71

Abb. 26: Foto GroßwallstadtObernburger Graben bei Erlenbach a. Main/Streit. .......................... 78

Abb. 27: Zeitskala   und   Temperaturkurven   für   die   Geomorphologische   Ära.   ........................ 84

Abb. 28: Verwitterungsdecken   mit   unterschiedlicher   Bodenentwicklung   .................................... 88

Abb. 29: Karte Tertiäre Verwitterung und Sedimente. ........................................................................  91

Abb. 30: Profil   Mömbris      Profilaufnahme.   .............................................................................. 93

Abb. 31: Pröfil Quarzitbruch Hemsbach – Profilaufnahme. .............................................................. 95

Abb. 32: Profil Eichelberg – Profilaufnahme. ....................................................................................... 96

Abb. 33: Foto: Felsburg aus Kernsteinen des Diorit/QuarzdioritGranodioritKomplex im
Dioritbruch   Dörrmorsbach.   .................................................................................................. 97

Abb. 34: Foto   Aufsicht   auf   das   Kluftnetz   und   den   chemisch   selektiv   veränderten   Sandstein
Aufschluss  Baßberg,  Heigenbrücken.   ................................................................................... 108

Abb. 35: Selektive   Intensivverwitterung   im   Sandstein   und   Grundwasserbeeinflussung   durch  
das Kluftnetz. .................................................................................................................

109

Abb. 36: Foto   Bruchstücke   eines   verwürgten  Tonsteins   in   der  Tongrube  Vierstöck.   ................. 113

Abb. 37: Mechanisch   harte   Gesteinspartien   im   Buntsandstein.   .............................................. 115



Verzeichnisse X

Abb. 38: Mechanisch weiche  Gesteinspartien  im Buntsandstein.   .................................................. 116

Abb. 39: Foto Höhleninnenraum der Trümmerhöhle bei Steinau a.d. Straße. ................................ 121

Abb. 40: Methodische Umsetzung der Kartierung von Verebnungen durch Interpretation
Topographischer Karten. ........................................................................................................ 127

Abb. 41: Karte Verebnungen im Untersuchungsgebiet ororgraphische Betrachtung. .................... 131

Abb. 42: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen im
Sandsteinspessart. ................................................................................................................... 133

Abb. 43: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereich im Sandsteinspessart. 134

Abb. 44: Karte Verebnungen im Untersuchungsgebiet – morphographische Betrachtung. ........... 140

Abb. 45: Karte Verebnung und Geologie – Blatt 6122 Bischbrunn. .................................................... 144

Abb. 46: Karte Verebnungen mit Kappungen im Untersuchungsgebiet – morphographische 
Betrachtung. ............................................................................................................................. 145

Abb. 47: Schichtlagerung des Buntsandsteins auf Blatt 6122 Bischbrunn dargestellt durch die 
Schichtgrenze susm als 3dAnsicht und räumlicher Bezug von Verebnungen. .............. 151

Abb. 48: Karte Verebnungen und Schichtadaption Blatt 6122 Bischbrunn. ...................................... 152

Abb. 49: Foto: Präoberpermischer Gesteinszersatz im MuskovitBiotitGneis (ag1,gl), lateral
hydrothermale Zersatzzone und Abbaureste des  Rhyolith/Quarzporphyr...................... 161

Abb. 50: Karte Räumliche Lage der Klingenberger Tone/Schippacher Tone. ................................... 173

Abb. 51: Profil der Tonlagerstätte Klingenberg. ................................................................................... 175

Abb. 52: Foto: Paläotal mit Schippacher Sanden/Tonen bei Elsenfeld/Schippach. ......................... 177

Abb. 53: Tektonische und morphologische Entwicklung des Obernburger Grabens und der
Tonlagerstätte Klingenberg (und Schippach). ...................................................................... 188

Abb. 54: Karte: Lineare Reliefstrukturen der Hochlagen des Spessarts.  ......................................... 194

Abb. 55: Schematisierte Darstellung der tektonischen Bewegungen, Abtragungs und Sedimen
tationsvorgänge im Gebiet des HauBerges südwestlich Schlüchtern/Gundhelm. ......... 199

Abb. 56: Foto: Miozäne Sande mit starker redoxymorpher Dynamik und Bildung von FeKon
kretionen   in   der   ehem.   SandgrubeHellstein.   .............................................................. 205

Abb. 57: Foto: Morphologisch herauspräparierte SilkretBank in der ehemaligen
Sandgrube Hellstein. ............................................................................................................... 205

Abb. 58: Profil Bellingser Kreuz – Profilaufnahmen. ........................................................................   209

Abb. 59: Foto: Miozäne Sande und Lehme mit starker redoxymorpher Dynamik und Bildung
von FeKonkretionen in der  ehem. Tongrube Bellingser Kreuz.   ..................................... 210

Abb. 60: Profil  Tongrube   Gundhelm   –   Profilaufnahme.   .................................................................. 211

Abb. 61: Foto: Miozäne Lehme und Tone in der Tongrube Gundhelm. ............................................ 212

Abb. 62: Geländeprofil Bellingser Kreuz bei Steinau a.d. Straße. ..................................................... 214

Abb. 63: Deckengliederung und Mächtigkeitsprofile der vulkanischen Gesteine auf Blatt 
Nr. 5623 Schlüchtern /Vogelsberg und Landrücken ausgewählter Bohrprofile. ............... 220

Abb. 64: Foto Kontaktbereich SandsteinSaprolit – Basalt im Basalbruch Breitenborn. ................ 222

Abb. 65: Foto: Wächtersbacher Braunkohlehorizonte im Basaltbruch Breitenborn. ....................... 224

Abb. 66: Foto AusliegerInselberg Klosterberg und Rottenberg bei Feldkahl. .................................. 234

Abb. 67: Foto Saprolitisierter Glimmerschiefer/Quarzit im QuarzitBruch Hemsbach. .................. 237

Abb. 68: Entwicklung der Landstufe des Buntsandsteins, der AusliegerInselberge und
des Erbinselberges HahnenkammHaidkopf durch restriktive Flächenbildung. .............. 238

Abb. 69: Geländeprofil Plattenberg – Eichelsberg   Kappungsfläche im 300 m NNNiveau bei 
Kleinwallstadt a. Main. ............................................................................................................ 242

Abb. 70: Foto: Paläoboden über basaltischer Verwitterungsrinde überdeckt von pleistozänem
Löß im Basaltbruch Rinderbügen.   ....................................................................................... 244

Abb. 71: Foto: Eiskeilmorphose gefüllt mit pleistozänem Löß in basaltischer Verwitterungs
rinde im Basaltbruch Rinderbügen. ....................................................................................... 245

Abb. 72: Profil   Breitenborn      Profilaufnahme.   .................................................................................. 247

Abb. 73: Foto:   Tiefgründige  Verwitterungsrinde   im   Basaltwerk   Breitenborn.   ............................. 248



Verzeichnisse XI

Abb. 74: Profil Breite First I –   Profilaufnahme. .................................................................................. 250

Abb. 75: Foto: Selektiver Gesteinszersatz neben frischem, plattig absonderndem AlkaliOlivin 
Basalt im Basaltbruch Breite First. ......................................................................................... 251

Abb. 76: Foto: Paläokarst mit Mnreichem Verwitterungslehm in ZechsteinDolomit (z1)........... 254

Abb. 77: Profil Feldkahler Höhe – Profilaufnahme. ............................................................................ 255

Abb. 78: Profil HartenBerg I – Profilaufnahme. ................................................................................ 265

Abb. 79: Profil HartenBerg II – Profilaufnahme. ............................................................................... 265

Abb. 80: Profil   Reisigwäldchen   –   Profilaufnahme.   ........................................................................... 271

Abb. 81: Flächenniveaus   des   SESpessarts.   ...................................................................................... 273

Abb. 82: Profil Bischlingsberg I –   Profilaufnahme. ............................................................................ 281

Abb. 83: Profil Bischlingsberg II – Profilaufnahme. ........................................................................... 281

Abb. 84: Profil   Bischlingsberg   III   –   Profilaufnahme.   ........................................................................ 282

Abb. 85: Profil Kimbach IV –   Profilaufnahme. ................................................................................... 287

Abbildungsverzeichnis Anhang

Abb. 86: Zeichenerklärung der in den Profilaufnahmen und den Profilschnitten verwendeten
Signaturen.   ............................................................................................................................. 335

Abb. 87: Gewässerlängsprofil der Kahl und tributärer Gewässer. .................................................... 336

Abb. 88: Gewässerlängsprofil der Aschaff und tributärer Gewässer. ............................................... 336

Abb. 89: Gewässerlängsprofil des Leidersbachs. ................................................................................ 337

Abb. 90: Gewässerlängsprofil des Röllbachs und tributärer Gewässer. ........................................... 337

Abb. 91: Gewässerlängsprofil  der  Hasloch.   ........................................................................................ 338

Abb. 92: Gewässerlängsprofil der Hafenlohr und tributärer Gewässer. .......................................... 338

Abb. 93: Gewässerlängsprofil  des Rechtenbachs.  .............................................................................. 339

Abb. 94: Gewässerlängsprofil der Lohr und tributärer Gewässer. .................................................... 339

Abb. 95: Gewässerlängsprofil der Sinn und tributärer Gewässer. .................................................... 340

Abb. 96: Gewässerlängsprofil  der  Kinzig und tributärer  Gewässer.   ............................................... 340

Abb. 97: Geländeprofilschnitte des Bischlingsberges südlich Sailauf/Vorderer Spessart. ............. 341

Abb. 98: Geländeprofilschnitte des Gräflingsberges südlich Feldkahl/Vorderer Spessart. ............ 342

Abb. 99: Geländeprofilschnitte des Klosterberges östlich Rottenberg/Vorderer Spessart. ............ 343

Abb. 100: Geländeprofilschnitte der Meerholzer Zeugenberge südlich Meerholz/Büdinger
Meerholzer   Berfußland.   ...................................................................................................... 344

Abb. 101: Richtung der Lineationen der Höhenbereiche im Spessart. .............................................. 345

Abb. 102: Richtung der Lineationen der Naturräumlichen Einheiten im Spessart. ........................ 346

Abb. 103: Richtung der Verwerfungen der Naturräumlichen Einheiten im Spessart. .................... 347

Abb. 104: Richtung ausgewählter Fließgewässer im Spessart. ........................................................... 348

Abb. 105: Richtung der Fließgewässer der Naturräumlichen Einheiten im Spessart. ...................... 351

Abb. 106: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen im Schlüchterner Becken. ............................................................................... 352

Abb. 107: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im Schlüchterner
Becken.   ................................................................................................................................... 353

Abb. 108: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen im südwestlichen Sandsteinspessart. ............................................................. 354

Abb. 109: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im südwestlichen
Sandsteinspessart.   ................................................................................................................. 355

Abb. 110: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen  im  Vorderen   Spessart.   ..................................................................................... 356



Verzeichnisse XII

Abb. 111: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im Vorderen
Spessart.   .................................................................................................................................. 357

Abb. 112: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer
Strukturen im Sandsteinspessart (141) in Abhängigkeit der Höhenlage. ....................... 358

Abb. 113: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer
Strukturen im südwestlichen Sandsteinspessart (141,4) in Abhängigkeit der
Höhenlage.   ............................................................................................................................. 359

Abb. 114: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer
Strukturen im Schlüchterner Becken (141,6) in Abhängigkeit der Höhenlage. ................ 360

Abb. 115: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer
Strukturen im Vorderen Spessart (142) in Abhängigkeit der Höhenlage. ......................... 361

Abb. 116: Klimadiagramm  Wetterstation   Aschaffenburg.   .................................................................. 362

Abb. 117: Klimadiagramm  Wetterstation   Rohrbrunn.   ........................................................................ 362

Abb. 118: Klimadiagramm Wetterstation Steinbach bei Lohr a. Main. ............................................. 362

Abb. 119: Karte: Topographische Karten 1:25 000 (TK25) und 1:50 000 (TK50) im
Untersuchungsgebiet.   ............................................................................................................ 370

Abb. 120: Karte: Geologische Karten 1:25 000 (GK25) im Untersuchungsgebiet. ............................. 371

Abb. 121: Karte: Landnutzung im Untersuchungsgebiet. .................................................................... 372

Abb. 122: Karte: Richtung der Verwerfungen der Naturräumlichen Einheiten. ................................. 373

Abb. 123: Karte: HöhenschichtenLineationen im Spessart. .............................................................. 374

Abb. 124: Karte: Lage der Geländeprofile sowie der Bodenprofile und Aufschlüsse im Bereich
des SailaufRottenberger  Inselbergkomplexes.   ...................................................................

375

Abb. 125: Karte: Lage der Geländeprofile sowie der Bodenprofile und Aufschlüsse im Bereich der
Meerholzer   Zeugenberge   (Meerholzer   Inselberggruppe).   ................................................ 375

Abb. 126: Karte: Lage der Geländeprofile sowie der Bodenprofile und Aufschlüsse im Bereich des
Flächenpasses Belingser Kreuz/Steinau a. d. Straße. ......................................................... 376

Abb. 127: Karte: Lage der Geländeprofile sowie der Bodenprofile und Aufschlüsse im Bereich des
Plattenberges bei Kleinwallstadt a. Main. ............................................................................ 376

Abb. 128: Karte: Talquerprofile im Einzugsgebiet des Rechtenbachs. ............................................... 377

Abb. 129: Karte: Talquerprofile im Einzugsgebiet des Aubachs. ......................................................... 378

Abb. 130: Karte:  Talquerprofile   im Einzugsgebiet  der   Jossa  .   ........................................................... 379

Abb. 131: Legende zur Karte: Topographische Übersicht des Untersuchungsgebiets. ................... 381

Abb. 132: Legende zur Karte: Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet. ................................................ 381

Kartentasche:

Karte 1: Topographische Übersicht des Untersuchungsgebietes.

Karte 2: Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet.



Verzeichnisse XIII

III Tabellenverzeichnis

Tabellenverzeichnis Textteil

Tab. 1: Naturräumliche Einheiten im Untersuchungsgebiet. ......................................................... 41

Tab. 2: Modifizierte Naturräumliche Einheiten für die GISgestützte, räumlich differenzierte
Betrachtung des Spessarts. .................................................................................................... 42

Tab. 3: Geomorphologische Raumeinheiten und ihre Erfassungskriterien. .................................. 47

Tab. 4: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengröße von Verebnungen im Spessart in
Abhängigkeit der Höhenlage differenziert nach Naturräumlichen Einheiten. ................. 132

Tab. 5: Morphoanalytik der Verebnungen differenziert nach Naturräumlichen
Einheiten.   ................................................................................................................................ 141

Tab. 6: Morphoanalytik der Verebnungen differenziert nach Geomorphologischen 
Raumeinheiten. ....................................................................................................................... 142

Tab. 7: Verebnungen mit Überschneidungen geologsichtektonischr Strukturen differenziert 
nach Naturräumlichen Einheiten. ........................................................................................ 146

Tab. 8: Verebnungen mit Überschneidungen geologsichtektonischr Strukturen differenziert 
nach Geomorphologischen Raumeinheiten. ....................................................................... 147

Tab. 9: Relative Höhen mechanisch harter Gesteinspartien des Buntsandsteins im
Untersuchungsgebiet. ............................................................................................................ 150

Tab. 10: Verebnungen und Schichtlagerung und ihr klimastruktureller Zusammenhang auf
Blatt 6122 Bischbrunn. ........................................................................................................... 155

Tabellenverzeichnis Anhang

Tab. 11: Tertiäre Sedimente und Verwitterung in den Geologischen Karten 1:25 000 
 Ergänzende Legende zur Karte Tertiäre Sedimente und Verwitterung ............................ 363

Tab. 12: Verebnungen – Formenbetrachtung in Abhängigkeit der absoluten Höhenlage im
Spessart – gesamt (141 und 142). ........................................................................................... 364

Tab. 13: Verebnungen und Geologie in Abhängigkeit der absoluten Höhenlage im Spessart 
– gesamt (141 und 142).   ......................................................................................................... 365

Tab. 14: Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten im Spessart. ..................................... 366



PROBLEMSTELLUNG UND METHODIK 1

1  PROBLEMSTELLUNG UND METHODIK

1.1 Multifaktoriell gesteuerte Reliefentwicklung 

Nach heutigen Erkenntnissen ist die Reliefentwicklung das Ergebnis eines „vielschichtigen mor

phologischen Wirkungsgefüges“ (BOLDT 2001: 2), dessen Komplexität lange Zeit nur unzuläng

lich Rechnung getragen wurde. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man die reliefbildenden 

Einflussfaktoren   nicht   als   statische,   sondern   als   höchst   variable   und   sich   wechselseitig   be

einflussende Größen betrachtet, die sich am jeweiligen Paläoenvironment i.S. BORGER's (2000) 

orientieren. 

Eine dominante Einflussgröße stellt das  Paläoklima  dar, das wesentlich die Formungstendenz 

steuert   (BÜDEL   1981).   Durch   die   klimatischen   Bedingungen   werden   z.B.   die   „Anteile   von 

physikalischen und chemischen Prozessen“ (BORGER 2000: 167) festgelegt und damit Art und 

Richtung der Gesteinsverwitterung bestimmt. Je nach klimatischen Bedingungen werden somit 

unterschiedliche Verwitterungsprodukte bereitgestellt. Abhängig vom paläoklimatischen Umfeld 

kann   dies   eine   tiefgründige   Dekomposition   unter   feuchtwarmem   Klima   oder   eine   gering

mächtige   Eisrinde   eines   kalt(ariden)   Klimas   sein   (BÜDEL   1981).   Es   wird   deutlich,   dass   for

mungsrelevante Prozesse in hohem Maß an subaerische Bedingungen geknüpft sind.

Für die Mittelgebirgslandschaft bedeutet dies, dass die exogen gesteuerte Formungsgeschichte 

mit  der  vorherrschenden Festlandsphase  (Geomorphologische  Ära  i.S.  BÜDEL's  1981:  4)  be

ginnt, die in Abhängigkeit von der paläogeographischen Situation in unterschiedliche Abschnitte 

der Erdgeschichte zu datieren ist. Im Rheinischen Schiefergebirge findet Reliefentwicklung seit 

dem Mesozoikum statt (FELIXHENNINGSEN 1990). Im Elbsandsteingebirge, das in der Kreide 

noch Ablagerungsgebiet war, begann die Morphogenese unter dem Einfluss der Atmosphärilien 

entsprechend erst postkretazisch im Tertiär (BERNHARDT et al. 1986).  Allen Gebieten der Mit

telgebirgslandschaft ist aber gleich, dass sie einen mehr oder minder langen tertiären Abschnitt 

feuchtwarmer, tropenähnlicher Klimabedingungen erlebten, die vorherrschend die chemische 

Intensivverwitterung und die Bildung von Rumpfflächenlandschaften förderten (BÜDEL 1981). 

Heute noch sind in der Mittelgebirgslandschaft vielfältige Relikte der tertiären Verwitterungsdy

namik  erhalten, auch wenn sie unter jüngerer Bedeckung selten erkannt werden und ihre flä

chenhafte Ausdehnung im Untergrund unterschätzt  wird (MAHR 1998).  Die Verwitterungsbil

dungen   mit   bestimmten   Merkmalcharakteristika,   z.B.   der   Erhaltung   der   Gesteinsstruktur, 

werden in Anlehnung an FELIXHENNINGSEN (1990) als Saprolit bezeichnet. Sie sind wichtige 

Anhaltspunkte der tertiären Landschaftsgeschichte, wie an verschiedenen Beispielgebieten ge

zeigt wurde (FELIXHENNINGSEN 1990, JUNG 1996, 2004).
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Neben klimatischen Einflussgrößen der Reliefentwicklung müssen gesteinsbedingte Faktoren be

rücksichtigt werden. In einem sich wandelnden paläoklimatischen Umfeld ist die Variabilität der 

Lithologie  des Gesteinsuntergrundes hinsichtlich ihrer morphologischen Relevanz größtenteils 

zu gering eingeschätzt worden (BOLDT 2001).  Gerade in einer Mittelgebirgslandschaft mit se

dimentärer Gesteinsgrundlage wird der morphogenetische Zusammenhang von Gesteinsstruk

tur und Oberflächenform diskutiert (AHNERT 1976). 

Tektonik als endogener Prozess erhöht die Komplexität der möglichen Einflussgrößen der Relief

entwicklung. Dies betrifft zum einen epirogenetische Bewegungen, die entscheidenden Einfluss 

auf die vorherrschende Reliefenergie eines Gebietes haben CARLÉ (1955). Zum anderen führt die 

Bruch und Verwerfungstektonik zu lokal bedeutenden Hebungs und Senkungsprozessen und 

infolge dessen zur exponierten oder geschützten Positionen von Gesteinsschichten (DIEDERICH 

& HICKETHIER 1970). In einem tropoiden Klimaumfeld wird der Gesteinsuntergrund undiffe

renziert  chemisch aufgearbeitet,  so dass Bruch und Verwerfungstektonische Aktivitäten sich 

nicht an der Oberfläche auswirkten (BUSCHE et al. 2005). Tektonische Bewegungen werden da

durch  kompensiert   und   erlangen   keine   morphologische  Wirksamkeit.   Erst   bei   veränderten 

klimatischen   Rahmenbedingungen   konnten   tektonische   Strukturen   herauspräpariert   und 

morphologisch inwertgesetzt werden. 

Die heutige Gestalt der Mittelgebirgslandschaft ist das Ergebnis unterschiedlicher Klima und da

mit unterschiedlicher Formungseinflüsse. Die an der Reliefgestaltung mitwirkenden Einflussgrö

ßen müssen unter Berücksichtigung des Paläoklimas in ihrer räumlichen und v.a. zeitlichen Va

riabilität betrachtet werden. Die Mittelgebirgslandschaft Spessart bietet hierfür günstige Voraus

setzungen. 

1.2 Untersuchungsgebiet Spessart und angrenzende Mittelgebirgsräume

In der deutschen Mittelgebirgslandschaft besitzt der Spessart exklusive Merkmale, was seine geo

gene   Ausstattung   und   seine   räumliche   Lage   betrifft.   Aufgrund   seiner   Nähe   zum  Oberrhein

graben  und dessen östlichen Ausläufern, der  HanauSeligenstädter Senke,  hat er unmittelbar 

Anschluss an ein tertiäres  Ablagerungsgebiet,  das gleichzeitig die regionale Denudationsbasis 

darstellte. Der Spessart selbst ist ein Abtragungsrelief, das aus einer Serie permischer und ins

besondere mesozoischer Sedimentgesteine herauspräpariert wurde. Die Verwitterung und Aus

räumung der Gesteinsschichten erreichte im westlichen Spessart das Kristalline Grundgebirge, 

dessen   präsedimentäre   Flachformen   freigelegt   und   überprägt   wurden.   Der   Übergang   vom 

Grundgebirge zum diskordant auflagernden Deckgebirge wird heute durch eine Landstufe mar

kiert, die über die Gesteinsschichten des Unteren Buntsandsteins zum Hochspessart überleitet. 
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Die Landstufe wurde bisher als klassische Schichtstufe angesprochen, die Gesteinsschichten des 

Unteren Buntsandsteins wurden als  Stufenbildner definiert   (SIEBERT 1934).  Die  großräumige 

Schrägstellung der Deckgebirgsschichten nach SE und die Abfolge weiterer Landstufen leisteten 

der Einordnung als Schichtstufenlandschaft Vorschub. Der Spessart wird dementsprechend als 

westliches Glied der schwäbischfränkischen Schichtstufenlandschaft (BÜDEL 1957a) bzw. des 

süddeutschen Stufenlandes (SEMMEL 1980, 1995) geführt.

Abb. 1: Buntsandsteinstu
fen im Spessart.  aus 
SEMMEL (1995: 398, 
Abb. 102), nach NIEMZ 
(1963: 17, Abb. 1); 
SIEBERT (1934: [o. Sei
tenangabe], Karte 2: 
„Morphologische Über
sicht, Waldverbreitung 
und Siedlungen“).

Die flachlagernden Sedimentgesteine des Buntsandsteins animieren nicht nur im Bereich der 

Landstufe dazu, rezente Flachformen durch strukturelle Anpassung zu erklären. Man kommt zu 

dem Schluss, dass der Spessart als  Strukturrelief  zu bezeichnen ist. Bei dieser Sichtweise wird 

aber die eigentlich komplexe Entstehungsgeschichte auf wenige morphologische Befunde redu

ziert und die langandauernde tropoide Phase völlig ausgeblendet. Gerade dieser Zeitabschnitt ist 

aber im Spessart eindrucksvoll belegt. 
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Tiefgründiger Gesteinszersatz (Saprolit) konnte in unterschiedlichem Gesteinsuntergrund nach

gewiesen  werden  (ERB  1928,  NIEMZ  1964,  SCHWENZER  1967a,   DIEDERICH  &  EHRENBERG 

1977, JUNG 1996, 2004).  Der faule Fels,  wie er  im Volksmund häufig bezeichnet wird (FELIX

HENNINGSEN 1990), kann nur durch die intensive Einwirkung chemischer Verwitterungspro

zesse erklärt werden, die unter tropoiden Bedingungen wirksam wurden. Dies gilt auch für ge

steinsunabhängige Flachformen,  die  z.B.   im südwestlichen Sandsteinspessart  kartiert  wurden 

(JUNG 1996, 2004). Relikte der tropoiden Morphodynamik in Gestalt von Verwitterungsbildung, 

aber auch von charakteristischen Flachformen sind also entsprechend häufig. Die Mittelgebirgs

landschaft des Spessarts ist daher nur vordergründig eine strukturbetonte Landschaft. Sie besitzt 

einen erheblichen Anteil an Skulpturformen. 

Verschiedene morphologische Studien, die übereinstimmend einen klimamorphologischen An

satz verfolgen, liefern bereits wertvolle Hinweise. Für einzelne Teilräume des Spessarts wurden 

morphologische Arbeiten von KÖRBER (1962), SCHWENZER (1964a), NIEMZ  (1964), SEIDEN

SCHWANN (1980, 1989a) und DIETZ (1981) erstellt.  Eine komplementäre morphologische Be

arbeitung des SandsteinSpessarts und eine Korrelation der vorliegenden Studien stand bislang 

noch aus. Gesamtheitliche naturwissenschaftliche Betrachtungen des Spessarts liegen länger zu

rück   und  sind  meist   aus   forstwirtschaftlicher   Motivation   entstanden   (BEHLEN   1823,  WOLFF 

1905). Die landeskundliche Studie SIEBERT's enthält interessante Ausführungen zur Entstehung 

der Oberflächenformen und eine erste morphologische Übersichtskarte des Spessarts (SIEBERT 

1934: o. Seitenangabe, Karte 2; Abb. 1). Im Regionalökologischen Gutachten Spessart (MOLLEN

HAUER et al. 1999) ist ein geomorphologischer Überblick enthalten, der klimamorphologische 

Ansätze berücksichtigt. Fränkisches Gäuland 

Als Studie der westlichen Rahmenhöhen des fränkischen Gäulandes (MÜLLER 1996) kann sie an 

bestehende   Arbeiten   zum  nördlichen  Odenwald  (FLIEDNER   1957),   zur  Rhön  (MENSCHING 

1957, OEHM 1994) und an die Ausführungen von BÜDEL (1957, 1981) zum Spessart anknüpfen. 

Als   westliche   Rahmenhöhe   der  Gäulandschaft  bzw.   der  Mainfränkischen   Platten  stellt   der 

Spessart das räumliche Gegenstück zu den Haßbergen und dem Steigerwald dar. Für die östli

chen Rahmenhöhen, insbesondere ihren nördlichen Teil liegen bereits geomorphologische Un

tersuchungen vor (SPÄTH 1973, BOLDT 1997, 1998, 2001).  

1.3 Fragestellungen für das Untersuchungsgebiet Spessart

Die geogene Ausstattung und die räumliche Lage der Mittelgebirgslandschaft  Spessart bieten 

günstige Voraussetzungen, die Einflussgrößen der Reliefentwicklung in einem sich wandelnden 

Wirkungsgefüge in Beziehung zu setzen. Folgende Fragestellungen sollen im Spessart und den 

angrenzenden Gebieten im Vordergrund stehen: 
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 Welche Relikte in Gestalt von Verwitterungsbildungen und charakteristischen Formen sind 

im rezenten Relief des Spessarts erhalten und welche Rückschlüsse lassen sie für die Re

konstruktion der kretazotertiären Morphodynamik zu?

 Welche morphogenetische Bedeutung haben Struktur und Klima in einem sich wechselsei

tig beeinflussenden Wirkungsgefüge unter dem Einfluss eines sich wandelnden Paläokli

mas?

 In welcher Relation steht die großräumige und regional bedeutsame Tektonik zu diesen 

Einflussgrößen und welchen modifizierenden Einfluss hat sie auf die vorherrschend exogen 

gesteuerten Formungsprozesse?

 Wie lassen sich die morphologischen Befunde in ein chronologisches Gesamtkonzept der 

regionalen Morphogenese stellen?

Diese Fragestellungen ergeben sich zum einen aufgrund der naturräumlichen Ausstattung des 

Untersuchungsgebietes und der daraus resultierenden Möglichkeiten geowissenschaftlicher Be

arbeitung. Daneben muss auch der geowissenschaftliche Forschungsrückstand im Spessart  be

rücksichtigt werden. Diese Problematik wird deutlich, wenn man sich z.B den Bearbeitungsstand 

geologischer Kartierungen im Untersuchungsgebiet vor Augen führt (Abb. 119, Kap. 6 Anhang). 

Die vorliegende Arbeit muss dementsprechend ausgerichtet sein, vorhandene Lücken geomor

phologischer Betrachtung im regionalen und überregionalen Maßstab zu schließen. 

1.4 Methodische Vorgehensweise

Grundsätzlich sind die Möglichkeiten geomorphologischer Untersuchungen im Spessart durch 

den hohen Waldanteil   insbesondere im  Sandsteinspessart  eingeschränkt.  Die teils  ungünstige 

Einsehbarkeit   und   Begehbarkeit   erschweren   die   geomorphologische   Geländearbeit.   Zudem 

verschleiert die geschlossene Streuauflage den pedologischen und geologischen Untergrund. 

Untersuchungsmöglichkeiten bieten künstliche Aufschlüsse, die vielfach in der (älteren) Regio

nalliteratur aufgearbeitet und beschrieben wurden. Der Vergleich der dargestellten und der re

zenten Aufschlussverhältnisse  veranschaulicht  allerdings  die  Problematik  heutiger  geowissen

schaftlicher Arbeit in der Mittelgebirgslandschaft. Ehemalige Abbaubereiche können häufig nur 

noch als verschwommene, künstliche Aufschüttungs oder Abtragungsform erkannt werden. Sie 

sind in den relevanten Messtischblättern (vgl. Kap. 6 Anhang,  Abb. 118)  meist durch die Ein

tragung einer Steilrandsignatur markiert und liegen heute in der Regel in bewaldeten Arealen. 

Die   Untersuchung   des   Gesteinsuntergrundes   muss   sich   auf   aktuelle   Steinbruchbetriebe   und 

temporäre Aufschlüsse konzentrieren, die z.B. im Zuge von Bautätigkeiten entstanden sind. Die 
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Auswahl  von Aufschlüssen,  die   in dieser  Arbeit  beschrieben werden (Kartenbeilage 2  [Folie]), 

kann   daher   nicht   systematisch   anhand   morphologischer   Fragestellungen   erfolgen,   sondern 

muss die vorhandenen Möglichkeiten berücksichtigen. 

Entsprechend   den   Untersuchungsmöglichkeiten   wird   in   dieser   Arbeit,   neben   traditionellen 

Verfahren   der   Geländebegehung   und   der   Untersuchung   von   Aufschlüssen,   ein   innovatives 

Verfahren angewendet.  Mit Hilfe des  Geographischen Informationssystems (GIS)  werden be

stehende digitale Geodaten bearbeitet, neue Datensätze entwickelt und für die morphologische 

Betrachtung umgesetzt werden. Das methodische Konzept dieser Arbeit stützt sich entsprechend 

auf   die  klassische   Geländeuntersuchung   (Kap.  1.4.1)   sowie   auf   GISgestützte  Verfahren   (Kap. 

1.4.2).

1.4.1 Rekonstruktion der Verwitterungs und Abtragungsgeschichte

Die Bedeutung von Sedimenten und Verwitterungsprodukten als Indikatoren der Landschafts

genese, gekoppelt mit der (regionalen und zonalen) paläoklimatischen Entwicklung, ist unum

stritten (BORGER 2000, BOLDT 2001, BOLDT et al. 2002). Substrateigenschaften, Gefügemerkma

le, Struktur, Farbe, Lagerungsverhältnisse etc. von (Locker) Gesteinen beinhalten nicht nur pa

läoklimatische   Informationen,   sondern   veranschaulichen   gleichzeitig   morphogenetische   Pro

zesse im zeitlichräumlichen Umfeld. Die detaillierte Kenntnis der geologischen Verhältnisse ist 

daher   unabdingbar,   um   morphogenetische   Aussagen   in   unterschiedlichen   Skalenniveaus   zu 

treffen. 

Folgende Untersuchungen sollen durchgeführt werden: 

 Eine detaillierte Analyse des geologischen Inventars im Untersuchungsgebiet, insbesonde

re der tertiärzeitlichen Sedimente und Vulkanite, anhand der vorliegenden Geologischen 

Karten 1:  25 000 und eigener Geländebegehungen, vorzugsweise unter  landschaftsgene

tischen Gesichtspunkten;

 Räumliche Erfassung und morphogenetische Bewertung von Verwitterungsbildungen, vor

wiegend der tropoiden Phase;

 Sedimentologische und bodenkundliche Untersuchungen an Profilen in bereits bekannten 

oder neuen, z.T. temporären Aufschlüssen, insbesondere zur Erfassung des tropoiden Pro

zessgeschehens.
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1.4.2 GIS als Werkzeug zur Reliefanalyse und Reliefrekonstruktion

Die Bewertung von klimatischen und strukturellen Faktoren der Morphogenese kann über den 

Abgleich von Oberflächenform und Geologie erfolgen.  Voraussetzung  ist,  dass man möglichst 

umfangreiche Informationen zum Formeninventar  und zum geologischen Untergrund erhält. 

Ein unmittelbarer Abgleich kann im Gelände nur im kleinräumigen Rahmen erfolgen, denn die 

Größe des Untersuchungsgebietes und auch die Begehbarkeit schränken diese Vorgehensweise 

ein. 

Alternativ zur Geländearbeit sollen digitale Daten eingesetzt und computergestützt verarbeitet 

werden. Ein geeignetes Werkzeug ist das Geographische Informationssystem (GIS)1, das vielerlei 

Möglichkeiten bietet, Geodaten einzulesen, zu archivieren, thematisch zu analysieren und karto

graphisch zu visualisieren (LIEBIG 2001). Größtenteils sind keine geeigneten Geodaten zum Un

tersuchungsgebiet vorhanden, so dass Primärdaten durch Digitalisieren erhoben werden muss

ten. Die im GIS eingelesenen Daten stehen schließlich für multithematische Analysen zur Verfü

gung. 

Neben   rein   geometrischen   Informationen,   die   als   punkt,   linien   oder   flächenhafte  Vektor

elemente dargestellt werden können, können im GIS auch beliebig viele Sachdaten eingepflegt 

werden. Die Sachdaten sind über eine Kennung (ID) mit den Geometriedaten verknüpft und ent

halten individuelle Sachinformationen zu jedem geometrischen Objekt.  Numerische Informa

tionen,   die   im   GIS   z.B.   aus   Korrelationen,   Anwendungen   oder   manuellen   Eingaben   erzeugt 

werden, können für Verfahren der deskriptiven Statistik herangezogen werden. Die Ergebnisse 

können in tabellarischer oder graphischer Form umgesetzt werden. 

Der   Einsatz   eines   Geographischen   Informationssystems   soll   dazu   beitragen,   funktionale   Zu

sammenhänge einzelner Parameter der Reliefentwicklung aufzuzeigen. Sie können in einem wei

teren Schritt morphogenetisch interpretiert werden. Folgende Arbeitsschritte sollen im Rahmen 

dieser morphographischanalytischen Betrachtung durchgeführt werden: 

 Flächendeckende  Kartierung  des  Formeninventars,   insbesondere   von  charakteristischen 

Flachformen auf der Grundlage großmaßstäblicher topographischer Karten und exempla

rische Verifizierung der Formenabgrenzung im Gelände (LESER et al. 1975);

1 Unter dem Projekttitel „SpessartGIS“ wird seit 2000 ein regionales Geoinformationssystem aufgebaut. 
Geodaten zum Spessart werden seither akquiriert,  eingegeben, archiviert und weiterverarbeitet. Das 
SpessartGIS wurde vom Archäologischen SpessartProjekt e.V. (ASP) und dem Forschungsinstitut Sen
ckenberg mit seiner Außenstelle der Forschungsstation für Mittelgebirge initiiert und wird seither suk
zessive weiterentwickelt. 
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 Digitalisierung   und   blattschnittfreie   kartographische   Darstellung   als   Grundlage   thema

tischer Analysen mit Hilfe des Geographischen Informationssystems;

 Einbindung weiterer Datensätze mit relevanten Informationen zur rezenten Reliefsituation, 

wie   z.B.   das   DGM   25   (50)   (Landesamt   für  Vermessung   und   Geoinformation   München 

[Hrsg.], vgl. MONTGOMERY 2004);

 Auswertung numerischer Daten sowie geometrische, visuelle Analyse zur Klärung funktio

naler Zusammenhänge einzelner Parameter der Reliefentwicklung auf unterschiedlichen 

Maßstabsebenen.
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2  GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR

2.1 Geogene Ausstattung des Untersuchungsgebietes

Die geologischen Verhältnisse im Spessart sind geprägt von proterozoischem bis paläozoischem 

Grundgebirge   und   permotriadischem   Deckgebirge   (MATTHESS   &   OKRUSCH   1965;  Abb.   2). 

Durch eine differenzierte Verwitterung und Abtragung wurden im Bereich des heutigen Vorderen 

Spessarts die Gesteine des Deckgebirges weitestgehend abgetragen und das Grundgebirge frei

gelegt (SCHWENZER 1967a). Den Übergang markiert die Landstufe des Buntsandsteins, die sich 

morphologisch mit einem etwa 150 m hohen Geländeanstieg verbindet. Die Abfolge von immer 

jüngeren Gesteinseinheiten von W nach E/SE ist  anhand der Ausstrichbereiche des Unteren, 

Mittleren und Oberen Buntsandsteins sowie des Unteren Muschelkalks nachzuvollziehen. Zu

rückzuführen ist dies auf das allgemeine Schichteinfallen ausgehend vom Aufwölbungsbereich 

der  SpessartSchwelle  mit durchschnittlich 35 Neigungsgraden nach ESE (GEYER 2002). Die 

einfallenden Gesteinsschichten korrespondieren großräumig mit der Verkippung der  Süddeut

schen   Großscholle  (CARLÉ   1955),   ausgehend   vom   Aufwölbungsbereich   der   oberrheinischen 

Achse. 

Obertrias und Jura kamen im Bereich des Untersuchungsgebietes zwar zur Ablagerung, sind aber 

heute   durch   eine   Schichtlücke   dokumentiert.   In   der   Kreide   lag   das   Untersuchungsgebiet 

außerhalb der Ablagerungsräume. In diesem Zeitraum beginnt die regionale Verwitterungs und 

Abtragungsgeschichte. Tertiäre und quartäre Dokumente in Form von Sedimenten werden als 

Ergebnis der Verwitterungs und Abtragungsprozesse gesehen und im Zuge der morphogene

tischen Betrachtung des Untersuchungsgebietes besprochen. Datierbare Vulkanite besitzen auf

grund ihrer Markerfunktion morphogenetische Aussagekraft und dienen ebenfalls  zur Rekon

struktion der regionalen Morphogenese (Kap. 4).

2.1.1 Metamorphe Gesteinsserien des Grundgebirges

Metamorphe   Gesteinsserien   als   Bestandteil   der  Mitteldeutschen   Kristallinzone  treten   im 

Vorderen   Spessart  sowie   im  Kristallinen   Odenwald  zutage   (BRINKMANN   1948,   MURAWSKI 

1965). Im Vorderen Spessart sind es vorwiegend Para und Orthogneisserien aus Ausgangsge

steinen proterozoischen, im Wesentlichen paläozoischen Alters. Nach lithologischen Merkmalen 

werden sie in einzelne Einheiten zusammengefasst, die von BÜCKING (1892) als  Formationen 

und von THÜRACH (1893) als Stufen definiert wurden. Seit der neuerlichen Überarbeitung hat 

sich wieder der Terminus  Formation  etabliert (HIRSCHMANN & OKRUSCH 1988). Die Forma

tionen folgen dem variszischen Streichen und können dementsprechend in eine Abfolge von NW 

nach SE gestellt werden. 
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Die  TragesFormation,  benannt nach dem  Hof Trages  bei  Freigericht/Somborn, repräsentiert 

die nordwestlichste Formation im Verbreitungsgebiet kristalliner Gesteine des Spessarts. Vermut

lich gingen die  hellen,  Feldspatreichen und Biotitführenden Gneise aus der  Metamorphose 

eines  granitischen   bis   granodioritischen  Tiefengesteins   hervor.   Die   südöstlich   anschließende 

AlzenauFormation  ist aus unterschiedlichen Paragesteinen aufgebaut, deren AmphibolitEin

schaltungen als ursprünglich ozeanische, tholeiitische Basalte, etwa eines InselbogenVulkanis

mus gedeutet werden (OKRUSCH et al. 1985). 

Eine Serie von Metaquarziten und Glimmerschiefern folgt, abgesetzt an der  Spessartrandver

werfung,  mit  der  GeiselbachFormation.  Der mechanisch harte Gesteinsuntergrund wird ge

wöhnlich für den exponierten Komplex des  HahnenkammHaidkopfHöhenzuges verantwort

lich gemacht, der in diesem Kontext auch als Härtlingszug beschrieben wird (SIEBERT 1934: 50). 

Rezent bildet ein gangartiger Quarzit, z.T. als Felsbildung freigestellt, die höchste Erhebung des 

Hahnenkamms  (435 m NN). Quarzitgänge treten insgesamt fünfmal als Einschaltungen in der 

Geiselbach   und   der   angrenzenden  MömbrisFormation  auf   (SCHWARZMEIER   &  WEINELT 

1993) und werden rezent morphologisch betont. Nach biostratigraphischen Befunden wird die 

Entstehung   der   Gesteine   der   GeiselbachFormation,   zumindest   der   höheren   lithostra

tigraphischen Einheiten, in das Silur gestellt (REITZ 1987). 

Die  MömbrisFormation  bildet vergleichbar der GeiselbachFormation eine relativ monotone 

Einheit. Charakteristisch sind die dunklen, Staurolithführenden, Glimmerreichen Paragneise, 

dominierend ein  GranatPlagioklasGneis   (MATTHESS & OKRUSCH 1977).  Die  Gesteine  sind 

durch spezielle Faltungen stark deformiert und zeigen häufig eine flaserige Struktur. Aus dieser 

Formation wird ein ungewöhnliches Gestein eines lokalen Vorkommens bei Hösbach/Wenighös

bach beschrieben, das nach dem locus typicus als  Hösbachit  in die Literatur eingeführt wurde 

(MATTHESS & OKRUSCH 1965).  Charakteristisch sind die „narbigknollige Verwitterung“ und 

stengelig   absondernde,   graugrüne   „cummingtonitische   [n]   Hornblende“   (OKRUSCH   & 

WEINELT 1965: 83f). Es fand offensichtlich rege Verwendung bei der Herstellung von bronzezeit

lichen Gussformen (OKRUSCH & SCHUBERT 1986)  und wurde zu diesem Zwecke  in andere 

bronzezeitliche Siedlungszentren exportiert (SCHUBERT et al. 1998). 

Mit einer scharfen Grenze treten südöstlich angrenzend Orthogneise zu Tage, die in älterer Lite

ratur als Hauptgneis und Körnelgneis (BÜCKING 1892) oder als Stockstädter Stufe und Goldba

cher Stufe (THÜRACH 1893) bezeichnet wurden. Die MuskovitBiotitGneise, z.T. mit geringeren 

Anteilen an Muskovit, werden heute im RotgneisKomplex zusammengefasst (SCHWARZMEIER 

& WEINELT 1993). 
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Abb. 2: Karte: Geologische Übersichtskarte des Spessarts und angrenzender Mittelgebirgsregionen. 
 vereinfacht nach SCHWARZMEIER & WEINELT (1993) und BGR [Hrsg.] (1985).
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Verwendete Abkürzungen Abb. 2 (nach SCHWARZMEIER & WEINELT 1993): 
,R = Rhyolith/Quarzporphyr (Rotliegendes), ,am = Metabasite (Amphibolite), DG = QuarzdioritGran
odioritKomplex, mbgn = RotgneisKomplex, AD = Aplodiorit, AG = Aplitgranit, ag1,gn = Biotitgneis
Komplex (HaibachFormation), ag2,gl = GlimmerschieferParagneisGruppe (SchweinheimFormati
on), ag34,gn = BiotitgneisGruppe (HofTragesFormation) & amphibolitisch gebänd. GneisGruppe 
(AlzenauFormation) & körnigstreifige ParagneisGruppe (ElterhofFormation), cb,gn = Staurolith
gneisGruppe (MömbrisFormation), si,gl = QuarzitGlimmerschieferGruppe (Geiselbach
Formation), Ro = Rotliegendes, Z = Zechstein (z1z4), Zb = BröckelschieferFolge, Su = Unterer Bunt
sandstein, Sm = Mittlerer Buntsandstein, So = Oberer Buntsandstein, Mu = Unterer Muschelkalk, Mm = 
Mittlerer Muschelkalk, Mo = Oberer Muschelkalk, M = Muschelkalk (ungegliedert), Mi = Miozän (Se
dimente), Pl = Pliozän (Sedimente), ,oB = Olivinbasaltische Gesteins, ,Ne = Olivinnephelinit, ,To = Tho
leiitische Basalte, ,Ba = Alkaliolivinbasaltische Gesteine, ,Bt = Pyroklastische Gesteine, ,Bv = Verwitte
rungsbildungen der basaltischen Gesteine, ,B = Basaltische Gesteine (ungegliedert), qpa = Mittel und 
altpleistozäne Terrassen, qpj = Jungpleistozäne Terrassen, ,Löl = Löß/Lößlehm, ,S,a = Flugsand, ,,r = 
Rutschmassen, ,,fl = Fließerden, ,H = Niedermoor, Schwemm. = Schwemmfächer, ,,f = Talfüllungen, 
Aufsch. = Aufschüttungen.

Im Südosten schließen steil stehende Lagen von Glimmerschiefer und Biotitgneisen an, die in 

Schweinheim  und  HaibachFormation  differenziert   und   im  GlimmerschieferBiotitGneis

Komplex zusammengefasst werden. Als Ausgangsgestein wurden Plutonite angenommen, wie es 

auch in den älteren Bezeichnungen  Jüngerer Granit  und  Älterer Granit  (KLEMM  1895, 1926) 

angedeutet wird. WEINELT (1962) räumt daneben die Abstammung von Sedimentfolgen ein. Die 

variskisch streichenden pegmatitischen Lagen des Biotitgneises,  wie z.B. im sog. Wendelberg

Gneis am  WendelBerg  (260 m NN)  westlich  Haibach, führen häufig akzessorische Mineralien. 

Bereits 1796 wurde daraus ein braunrotes Mineral gesammelt (GALLITZIN 1796), für das später 

aufgrund des Erstfundes der Spessart namensgebend war. Als Spessartine [Spessartin] fand der 

Mangantongranat Eingang in die Literatur (BEUDANT 1832, KNAUER et al. 1967).

Eine körnigstreifige Paragneisserie mit Marmor und Amphiboliteinschaltungen bildet die süd

lich angrenzende Einheit, auch als  ElterhofFormation bekannt. Hervorzuheben sind die Mar

mor, meist MarmorSilikatFels Einlagerungen (OKRUSCH et al.  1985), die z.B. im  Heinrich

schacht  westlich von  Aschaffenburg/Gailbach  obertägig, später untertägig als Zuschlagstoff für 

die Papierherstellung abgebaut wurden (MOSEBACH 1934a, 1934b). 

Noch zur ElterhofFormation gerechnet wird der südöstlich anschließende  QuarzdioritGran

odioritKomplex, der allerdings nicht als magmatisches Gestein im herkömmlichen Sinne gese

hen werden darf. Das massige, dunkle Gestein mit meist  körnigem, seltener schlierenartigem 

Gefüge   erinnert   an   einen   Pluton   mit   dioritischem   Chemismus   (BEDERKE   1957,   BRAITSCH 

1957). Andere Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass die Gesteine dieses Komplexes 

als Metablastite interpretiert werden müssen (OKRUSCH 1963, OKRUSCH, M. in HIRSCHMANN 

& OKRUSCH 1988). 

Der DioritKomplex und in geringem Umfang die nördliche Paragneisserie wird mit lamprophy

rischen Lagergängen durchschlagen, die insgesamt NordSüd ausgerichtet sind. Sie wurden in 
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zahlreichen Brüchen zur Gewinnung von Pflastersteinen abgebaut, die z.B. im Hof des Schlosses 

Johannisburg in Aschaffenburg verwendet wurden (MURAWSKI 1992). Die Abbautätigkeiten hin

terließen vielfach schlauchartige Hohlformen mit steil aufragenden Wänden im Kontaktbereich 

zum Diorit. Beispiele hierfür sind westlich des HeinrichsBerges bei Haibach/Dörrmorsbach und 

östlich des  MeisBerges  bei  Bessenbach/Oberbessenbach  gegeben. Die Überlagerung mit Ton

steinen der BröckelschieferFolge ist in einem offengelassenen Bruch östlich des PfaffenBerges 

trotz Versturzmaterial zu erkennen. Damit lassen sich die Lamprophyre als präsedimentäre Ge

steine einordnen. Lamprophyre, die häufig eingeregelte Einsprenglinge an nußgroßem Kalifeld

spat   führen,   werden,   angelehnt   an   die  Vorkommen   im   Spessart,   als  Spessartit  bezeichnet 

(ROSENBUSCH   1868,  LORENZ   1995).   Je   nach   Mineralbestand  werden  die  Gesteine   auch  als 

Kersantit eingeordnet, den GÜMBEL (1894) ursprünglich als Aschaffit bezeichnet hat. 

Metamorphe Gesteinsserien kommen auch im Odenwald  im Bereich des  Bergsträßer Oden

waldes  und des  Böllsteiner Odenwaldes  zutage. Das variskische Grundgebirge, das im nördli

chen Teil des  Odenwaldes an das Untersuchungsgebiet heranreicht, ist hier von metamorphen 

Magmatiten und Migmatiten geprägt (NICKEL 1985). Ein Beispiel hierfür ist der grusig zersetzte 

Granodiorit vom Typ des WeschnitzPlutons, der den Sockel der Buntsandsteinerhebungen im 

Raum Breuberg aufbaut und vom Tal der Mümling angeschnitten wird. 

2.1.2 Permotriadisches Deckgebirge

Die   metamorphen   Gesteinsserien   der   Mitteldeutschen   Kristallinzone   waren   zu   Beginn   des 

Perms weitestgehend eingerumpft. Der Faltenbau des Grundgebirges mit z.T. steil einfallenden 

Schichten wurde durch die präpermische Intensivverwitterung gekappt. Als Ergebnis von groß

räumigen Senkungen haben sich seit  dem Perm Ablagerungsräume unterschiedlicher räumli

cher Dimension entwickelt. Das eingerumpfte Grundgebirge bildet nunmehr den Sockel für die 

diskordant auflagernden Sedimentgesteine des Deckgebirges. 

2.1.2.1 Ablagerungen des Rotliegenden

Im unteren Perm (Rotliegendes, 290 – 260 Ma, DSK 2002) war die Landoberfläche durch erzgebir

gisch   streichende,   lang   gestreckte   Tröge   und   Schwellen   charakterisiert   (FREUDENBERGER 

1996). Im Bereich des Spessarts trat die SpessartRhönSchwelle, etwa der Linie Aschaffenburg

Zeitlofs folgend, morphologisch in Erscheinung und fungierte als Abtragungsgebiet. Die südlich 

und nördlich vorgelagerten Senken, wie  WetterauSenke als Bestandteil des  SaarSelkeTroges 

und OosSaaleTroges bzw. KraichgauSaaleTroges (GEYER 2002: 73, Abb. 24 nach TRUSHEIM 

1964, Beilage 1) erhielten teils beachtliche Sedimentspenden durch fluviale Umlagerungsdyna

mik. Am Spessartrand kamen im wesentlichen grobklastische Sedimente in Form von Brekzien

ähnlichen oder konglomeratisch geprägten Substraten zur Ablagerung. Als RodenbachSchich
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ten  vom Charakter einer Randfazies repräsentieren sie das zeitliche Äquivalent der  Bleichen

bachSchichten als Sand und SchluffsteinSerie (KOWALCZYK 1983). Gesteine der Rodenbach

Schichten,  tektonisch als Scholle herausgestellt, bilden den Untergrund des  Oberrodenbacher 

Hügellandes. Eine intensiv forstliche Nutzung mit überwiegendem Nadelholzbestand etablierte 

sich auf den sanddominierten Böden. Der Ausstrichbereich des Rotliegenden ist als flachwelliges 

Hügelland charakterisiert, das am  Altenmarkskopf  maximale Höhen von 268,9 m NN erreicht. 

Das   Oberrodenbacher   Hügelland   wird   von   mächtigen,   äolisch   verlagerten   Sanden   umsäumt 

(Kap. 4.5.3). 

Bei  Linsengericht/Großenhausen  und   im   Gebiet   von  Geiselbach  liegen   Gesteine   des   Rot

liegenden über Quarzit/Glimmerschiefer der GeiselbachFormation. Das Geiselbacher Vorkom

men ist von besonderem Interesse, da es sich hier um einen isolierten Ablagerungsraum handelt. 

Die   Einmuldung   streicht   parallel   zum   kristallinen   Grundgebirge   (WEIDMANN   1929).   In   der 

nordöstlichen Fortsetzung dieser  Mulde   liegt  eine  kleines  RotliegendVorkommen   im oberen 

Biebergrund bei Biebergemünd/Röhrig. 

Das nördlich der Kinzig dem Büdinger Wald vorgelagerte Ronneburger Hügelland wird aus z.T. 

mächtigen   Ablagerungen,   auch   des   Unterrotliegenden   aufgebaut.   Ausstriche   des   Unterrot

liegenden gibt es in der Umgebung von Altenstadt, das in der Umgebung des mutmaßlichen Be

ckenzentrums liegt.  Hier wird das Rotliegende bis zu 800 m mächtig.  In der Regel  bildet das 

Oberrotliegende  den Untergrund   für   tertiäre  Sedimente,  die  wiederum  von  basaltischen Ge

steinen des sog. UntermainTrapps überlagert werden (NAGEL 1965).

2.1.2.2 Unterpermischer Vulkanismus 

Als Ergebnis vulkanischer Aktivitäten zur Zeit des Rotliegenden stiegen im Bereich des Spessarts 

an SüdostNordwest streichenden Spalten auch saure Gesteinsschmelzen auf. Sie hinterließen 

einen Rhyolith/Quarzporphyr, das als rötliches, manchmal graues Gestein mit porphyrischem 

Gefüge   und   zahlreichen   Quarz   und   FeldspatEinsprenglingen   charakterisiert   werden   kann 

(OKRUSCH & WEINELT 1965). Bisher gibt es zwei bekannte Vorkommen, die im Verebnungsbe

reich der HartKoppe (297 m NN) bei Sailauf und direkt südlich des Querberg es liegen (Abb. 3). 

Die Zeitstellung des Rhyoliths konnte früh in der geowissenschaftlichen Forschungsgeschichte 

eingegrenzt  werden,   da   einerseits  xenolithische   Bildungen  mit  postmetamorphem  Muskovit

BiotitGneis  enthalten sind (GÜMBEL  1894),  andererseits  Quarzporphyrgerölle  aus  Sailauf   in 

den   konglomeratischen   Ablagerungen   des   Oberrotliegenden   im   SaarSelkeTrog   auftreten 

(BÜCKING 1892). Damit ist die Datierung in das Unterrotliegende vorzunehmen. 
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Abb. 3: Geländeprofilschnitt der HartKoppe nordöstlich Sailauf/Vorderer Spessart. 
 Quelle: OKRUSCH & WEINELT (1965): GK 25 5921 Schöllkrippen, LORENZ (1991: 3,
Abb.1), Eigene Kartierung.

Die topographische Position des  Sailaufer RhyolithKomplexes unmittelbar vor der Landstufe 

des Buntsandsteins ist besonders hervorzuheben  (Abb. 3). Ursprünglich war die Schlotfüllung 

auch morphologisch geringfügig herauspräpariert, allerdings führt die Ausräumung des Vorkom

mens   durch   den   Steinbruchbetrieb   zu   umgekehrten  Verhältnissen.   Im   Kontaktbereich   zum 

Rhyolith sind Verwitterungszonen aufgeschlossen, die zum einen auf chemischen Gesteinszer

satz durch Oberflächenverwitterung zurückzuführen sind, zum anderen auf hydrothermale Ak

tivitäten.   Hydrothermale  Veränderungen   äußern   sich   in   einem   weißen,   tonigen,   etwa   1   m 

mächtigen Substrat, das den Rhyolit schlauchförmig umhüllt. Röntgenographisch konnte nahe

zu reiner Illit nachgewiesen werden (LORENZ & OKRUSCH [in prep.]), der in einigen Rhyolith

Partien auch linsenartig, vergleichbar den Tongallen sedimentärer Gesteine, vorkommt. Die hy

drothermale Aktivität wird aktuell nicht mit einem postvulkanischen Stadium in Verbindung ge

bracht.  Sie ist  mit Absolutaltern von etwa 150 Ma (HAUTMANN 1999, HAUTANN & LIPPOLT 

2000) wesentlich jünger als der Paläovulkanit selbst (Kap. 4.1.2). 
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2.1.2.3 Ablagerungsbedingungen und Stratigraphie des Zechsteins

Während der ZechsteinZeit (Obere Dyas; 251  257 Ma; DSK 2002) war der Spessart durch einen 

variskisch   streichenden   Aufwölbungsbereich   innerhalb   des   Germanischen   Beckens   gekenn

zeichnet. Die als SpessartRhönSchwelle definierte Aufwölbung (Kap. 2.1.3.1) wurde infolge der 

Ingression des ZechsteinMeeres von der Hessichen Senke her überflutet. Die unterschiedlichen 

Bedingungen innerhalb des marinen Ablagerungsmilieus führten zu faziell  unterschiedlichen 

Gesteinsserien. Die SpessartRhönSchwelle zeichnet sich für die SchwellenFazies im Bereich 

des Spessarts verantwortlich, die sich lithologisch und in der Mächtigkeit erheblich von der sali

naren Fazies der Beckenzentren unterscheidet. 

Die SchwellenFazies des Spessarts muss also abweichend von der Standardgliederung der sali

naren Gesteinsabfolge betrachtet werden. Wie schematischen Profilen entnommen werden kann 

(GEYER 2002: 96, Abb. 36; HUCK & JUNG 2002: 66, Abb. 2; MURAWSKI 1992: 74, Abb. 26, 82, 

Abb.30, 84,  Abb. 31),  sind die Zechsteinablagerungen im Untersuchungsgebiet durch die sog. 

Schwellenkarbonate des z1, durch Verwitterungsbildungen und Residualtone des z2, sowie Zech

steintone mit mergeligen Dolomiten des z3 und z4 charakterisiert. 

Die Sedimentation im z1 der SchwellenFazies beginnt mit einem Konglomerat bzw. der Grund

gebirgsbrekzie von 02,50 m Mächtigkeit. In der Grobfraktion sind neben lokalen Materialien wie 

Diorit und HahnenkammQuarzit auch Komponenten des TaunusQuarzits vertreten (MURAW

SKI 1992).  Die  Grobfraktion wird als  fluvial  umgelagertes oder  im Brandungsbereich des na

henden ZechsteinMeeres beanspruchtes Grundgebirgsmaterial gesehen. Mit 0 – 0,5 m Mächtig

keit folgen die sog. Kupferletten oder Kupferschiefer als tonigbituminöse, teils knolligmergelige 

Gesteine. Durch den Gehalt an sulfidischen Erzen, silberhaltigen Fahlerzen, Kupferkies und Blei

glanz, daneben Eisen und Mangananreicherungen sind sie die bedeutenste stratiforme Lager

stätte des Spessarts (BACKHAUS & WEINELT 1967). 

Intensive Abbautätigkeiten erfolgten z.B. im oberen Kahlgrund bei Kleinkahl/Großkahl, im obe

ren  Westerngrund  bei  Huckelheim  und vor allem im  Lochborn  bei  Biebergemünd/Bieber  noch 

bis in die 1950er Jahre (FREYMANN 1991). Eine der ersten und gleichsam bedeudensten archi

valischen Belege des Bergbaus im Lochborn ist die erste Geologische Karte aus dem Spessart, die 

stark vereinfacht die geologischen Verhältnisse in der Umgebung von Bieber zeigt (SCHMIDT 

1808). Insbesondere durch die Person des Bergmeisters Franz Ludwig CANCRIN [17381816] und 

seine ausgefeilten Konstruktionen zur Erzförderung,  die sog.  „Kettenkünste“,  CANCRIN 1787, 

erlangte   der  Lochborn  überregionale   Bedeutung   als   bergmännisches   Innovationszentrum 

(FREYMANN 1991). In einer späteren Phase des Bergbaus wurden hier zusätzlich Eisen, Baryt 

und Kobalthaltige Gangerze, z.B. der sog. Kobaltrücken, erschlossen (PREUSCHOFF 1991). 
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Chemische Lösung von Kupferhaltigen Verbindungen aus den Kupferletten (z1) und Verlage

rung bis in das Grundgebirge, können in einem Aufschluss an der ehem. Grube Wilhelmine bei 

Blankenbach/Sommerkahl  beobachtet   werden   (MURAWSKI   1992).   Nach   oxidativer   Be

einflussung überziehen Azurit  und Malachit  ästhetisch ansprechend die Oberflächen des an

stehenden Gneises. Die Lokalität zählt aufgrund dessen zu den 100 schönsten Geotopen in Bay

ern (Geotop Nr. 23, Bayerisches Geologisches Landesamt: http://www.geologie2.bayern.de/geo

tope/geotopeBayernsSchoenste/15.html). 

Überlagert wird der Kupferletten zunächst von 2 – 4 m dünnbankigplattigem, z.T. bituminösem 

Dolomitstein. Eingeschaltet  sind drusenreiche Lagen,  die CalzitKristalle z.T.  mit  Manganein

lagerungen als sekundäre Bildungen tragen (LORENZ 1999). Sie gehen hangend in die 15 – 20 m 

mächtigen, dickbankigmassigen Dolomitsteine über.  In einer über hundertjährigen Tradition 

wurden sie am Fuße des Rottenbergs bei der gleichnamigen Ortschaft zunächst zum Zweck des 

Kalkbrennens gebrochen (RÜCKERT 1994). Weitere Brüche existierten am westlichen Unterhang 

des GräfenBergs und weiter westlich auf der Feldkahler Höhe. Dort wird fortwährend ein Dolo

mitsteinBruch betrieben. Er wurde als Rohstoff in der Bauwirtschaft, im Umweltschutzbereich 

oder in der Industrie eingesetzt (PFAHLER 1995). Nunmehr wird der Dolomit zum Zweck der 

Herstellung eines hochwertigen MagnesiumDüngers gebrochen. 

Die   Frage   der   zeitlichen   Stellung   der   Dolomitisierung   ist   noch   nicht   abschließend   geklärt 

(SCHMITT 2001). Die in ZechsteinAblagerungen bei Alzenau i. Ufr. gefundenen Mollusken mit 

stark aufgelösten Strukturen widersprechen offensichtlich einer synsedimentären Entstehung, 

Dann müssten die fossilierten Lebewesen in einem guten Erhaltungszustand sein (FÜCHTBAU

ER 1988). 

Der   Abschnitt  z2  ist   durch   das   Trockenfallen   der  SpessartRhönSchwelle  gekennzeichnet 

(OKRUSCH & WEINELT 1965),  so dass die subaerische Verwitterung wirksam werden konnte. 

Durch chemische Lösung wurden in dem Gestein trichterartige Karstschlotten und Karstspalten 

erzeugt, die nachträglich mit einem schwarzen Verwitterungslehm gefüllt wurden. Sie sind in der 

Abbauwand des DolomitsteinBruchs auf der Feldkahler Höhe sehr eindrucksvoll dokumentiert 

(Kap. 4.3.4.2). Im Bereich der östlichen Abbauwand kann beobachtet werden, dass eine dünne 

Dolomitbank die mit Residuallehmen gefüllten Karsthohlformen überlagert. 

Ein ähnlicher Befund ergab sich im alten Bruch am Fuße des Rottenbergs (GEYER 2002: 92; Abb. 

35). Aus der Überlagerung durch ZechsteinDolomit kann auf ein permisches Alter der Verkars

tungsprozesse geschlossen werden. Der Sedimentationszyklus wurde demnach durch eine Phase 

anhaltender chemischer Verwitterung unterbrochen. 
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Auf der Feldkahler Höhe ist daneben auch die unmittelbare Überlagerung der Residuallehme mit 

Randpeliten   nachzuweisen,   die   vermutlich   im   Jungtertiär   pedogen   überprägt   wurden.   Die 

Verwitterungsprozesse in den Dolomitstein des z1 sind offenbar mehrphasig und müssen auch 

in Zusammenschau mit der tertiärzeitlichen Verwitterungsdynamik gesehen werden. 

Über den durch Verkarstung veränderten Dolomit folgen im Spessarter Zechstein pelitische Ab

lagerungen von 48 m Mächtigkeit, in die immer wieder dünne, z.T. auskeilende Dolomitbänke 

eingeschaltet sind. Die als Randpelite klassifizierten Sedimente repräsentieren die ZechsteinAb

schnitte z3 und z4. 

Die hangenden pellitischen Sedimente der BröckelschieferFolge wurden ursprünglich als Bunt

sandsteinzeitlich eingestuft,  derzeit  aber analog zu den liegenden Peliten als Randfazies des 

ZechsteinMeeres interpretiert (Subkommission PermTrias 1993)2. Die basalen Partien des Brö

ckelschiefers können analog zur Grundgebirgsbrekzie des z1 mit einer Brekzie beginnen (Basal

brekzie oder Zwischenschicht nach OKRUSCH & WEINELT 1965). Das ist in der Regel dort der 

Fall, wo Sedimente des Bröckelschiefers direkt über dem Grundgebirge zur Ablagerung kamen. 

Entsprechende   Schichtlagerung   ist   in   der   Umgebung   von  Laufach  und  Bessenbach  bekannt 

(WEINELT 1962).  Das Fehlen der   'klassischen'  ZechsteinAblagerungen in  diesem Bereich  ist 

weniger auf die intensive Abtragung im z2 zurückzuführen als auf die Hochposition der Grund

gebirgsschollen innerhalb der SpessartRhönSchwelle zur Zeit des z1. 

Die mehr oder minder einheitliche basale TonsteinSerie ist als  Untere BröckelschieferFolge 

(zBu/suBu bzw. zB, t/suB, t) vom Oberen Bröckelschiefer  (zBo/suBo bzw. zB, ts/suB, ts) abge

setzt. Dieser ist durch die vermehrte Einschaltung von Schluffstein und Sandsteinlagen in die 

TonsteinFolge charakterisiert.  Den hangenden Abschluss der BröckelschieferFolge bildet  die 

Rot oder Brauneisensteinbank (flöz; zB, fe/suB, fe). 

Die   Verbreitungsgebiete   des   Zechsteins   liegen   vornehmlich   im  Vorderen   Spessart,   wo   sie 

saumartig entlang der Sandsteinstufe ausstreichen (ZechsteinSaum  nach SIEBERT 1934) und 

unter   die   jüngeren   Einheiten  des   Deckgebirges   abtauchen.   Daneben   lagern   sie   im  Vorderen 

Spessart über den freigelegten Gesteinen des Grundgebirges als Erosionsrest im Bereich von aus

geprägten Verebnungen, z.B. an der Feldkahler Höhe, oder eher insulär in Schutzpositionen, z.B. 

bei Geiselbach.

2 In Geologischen Arbeiten mit Erscheinungsjahren vor 1993 wird in der Nomenklatur „suB“ für die Brö
ckelschieferFolge verwendet. In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit der neu
en Schreibweise ergänzend die ältere Bezeichnung angefügt („zB/suB“). 
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2.1.2.4 Paläogeographie und Stratigraphie des Buntsandsteins 

Der Buntsandstein nimmt 65,8 % (1486,4 km2; Bezugsfläche SpessartGIS, JUNG 2002) des Spess

arts ein. Die klassische Dreigliederung in Unteren, Mittleren und Oberen Buntsandstein (su, sm 

und so, Abb. 4) stellt sich im Gesteinsausstrich flächenmäßig sehr uneinheitlich dar. Der Untere 

Buntsandstein besitzt 32,6 % an der gesamten SpessartFläche (735,8 km2 – 49,5 % der Buntsand

steinFläche), der Mittlere Buntsandstein 25,5 % (576,2 km2 – 38,8 % der BuntsandsteinFläche) 

und der Obere Buntsandstein 7,7 % (174,4 km2 – 11,7 % der BuntsandsteinFläche; Bezugsfläche 

SpessartGIS,  JUNG 2002).  Grundsätzlich korrespondiert  die Abfolge von Unterem Buntsand

stein im westlichen Spessart und Oberem Buntsandstein im südöstlichen Spessart mit dem all

gemeinen Schichteinfallen der mesozoischen Gesteinsserien nach Südosten (Abb.5). 

In der Unteren Trias (Buntsandstein; 243 – 251 Ma; DSK 2002) entstand im Bereich des Spessarts 

eine etwa 400600 m mächtige, sedimentäre Gesteinsserie unter vorwiegend festländischen Ab

lagerungsbedingungen. Liefergebiete waren Hochländer wie das  Vindelizische Land, die  Böh

mische Masse  und das  Rheinische Massiv, die einen südlichen Rahmen um den Ablagerungs

raum des Germanischen Beckens bildeten (SCHEINPFLUG 1992: 43, Abb. 12; MURAWSKI 1992: 

86, Abb. 32; GEYER 2002: 103, Abb. 39). Im Bereich der Hochgebiete konnte durch chemische 

Verwitterung kristalliner  Gesteine unter  Freisetzung von Eisenoxidhydraten klastisches,  meist 

psammitisches   Material   bereitgestellt   werden,   das   fluvial   aufgearbeitet   und   beckenwärts 

verlagert wurde. Im Becken entstand ein vorwiegend fluviallimnisches Ablagerungsgebiet,   in 

dem   äolische   Materialverlagerung   nach   Trockenfallen   der   Substrate   partiell   möglich   war. 

Sortierungsprozesse vom Beckenrand zum Beckeninneren bedingen eine laterale  lithofazielle 

Differenzierung. 

Die insgesamt sehr gut sortierten und feinkörnigen Gesteinsserien des Unteren Buntsandsteins 

stehen   für   ruhige   Sedimentationsbedingungen   und   geringe   Reliefunterschiede   zwischen   Ab

tragungs und Ablagerungsgebiet.  Gesteuert  durch mehrmalige epirogenetische Beckenbewe

gungen im  Mittleren Buntsandstein  kommt es zur Überlagerung der Lithofazies in vertikaler 

Richtung.   Mehrmals   führte   erhöhte   Reliefenergie   infolge   von   Hebungsprozessen   zu   Grob

schüttungen,  die  heute als  konglomeratische Bildungen oder  Grobsandsteinlagen in Erschei

nung treten. Sie werden von Wechselfolgen mit einem größeren Anteil an Tonsteinlagen im Obe

ren Buntsandstein abgelöst. 



GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR 20

Abb. 4: Normalprofil des Buntsandsteins imUntersuchungsgebiet. 
 veränd. nach GEYER (2002: 106, Abb. 41, nach verschiedenen Bearbeitern).

Diese   sohlbankzyklische   Gliederung3  ist   Anhaltspunkt   einer   Differenzierung   in   einzelne   Se

dimentationsFolgen (RICHTERBERNBURG 1977;  Abb. 4). Basierend auf den Untersuchungen 

von REIS (1928) und SCHUSTER (19321936) wurden die Folgen des Unteren Buntsandsteins mit 

regionalen Namen aus dem Spessart belegt. Mittlerweile wurden terminologische Änderungen 

3 Ursprüngliche Interpretationen der Abfolge Bröckelschiefer – Heigenbrücker Sandstein – ECK'scher 
Geröllsandstein führten zur Einstufung als Dachbanktyp (OKRUSCH & WEINELT 1965). 
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vorgenommen und die  Gelnhausen und SalmünsterFolge  in Bernburg  und CalvördeFolge 

umbenannt (Subkommission PermTrias 1993). Die Bezeichnung einzelner Gesteinsserien aus 

dem Unteren Buntsandstein bezieht sich nach wie vor auf die Typlokalitäten im Spessart, z.B. 

„Heigenbrücker Sandstein“ (GÜMBEL 1894: 643).

Der  Heigenbrücker Sandstein  (suGH) ist aus einem fluvialen, sandigtonigen Mischsediment 

hervorgegangen,  das  durch  feinkörnige  Überflutungssedimente  gegliedert  wird   (BÄHR 1985). 

Eine verstärkte Grobsedimentfracht zeigt der ECKsche Geröllsandstein (THÜRACH 1893; suE), 

der   von   den   aushaltenden   feinkörnigeren   Substraten   des  Miltenberger   Sandsteins  (Milten

berger   DickbankSandstein4;   suD)   abgelöst   wird.   Besondere  Bedeutung  erlangten   die   Sand

steine dieser Einheit  für  den lokalen sowie den überregionalen Bedarf an hochwertigen Bau

sandsteinen. Der Miltenberger Sandstein wurde daher vor allem entlang des Maintals in zahlrei

chen Brüchen gewonnen und vor Ort weiterverarbeitet. Es gibt bereits Hinweise auf die Nutzung 

in   der   Römerzeit,   besondere   Bedeutung   erlangten   die   Steinbruch   und   Steinmetzbetriebe 

schließlich im 19. und im frühen 20. Jahrhundert (KELLER 1996). In der stratigraphischen Glie

derung gehört der Obere Miltenberger Sandstein (suSB) bereits zur Salmünster bzw. Bernburg

Folge. Er  bildet die Basis des  TonlagenSandsteins  (suST), der heute als  SalmünsterWechsel

folge bezeichnet wird (suSW). 

Die GesteinsFolgen des Mittleren Buntsandsteins sind durch eine Erosionsdiskordanz an der 

Basis der  VolpriehausenFolge, der sog.  VDiskordanz, vom liegenden Unteren Buntsandstein 

getrennt.  Auch an der Basis der DethfurtFolge gibt es eine Schichtlücke, die als DDiskordanz 

beschrieben wird (GEYER 2002). Die unruhigeren Sedimentationsbedingungen dieses mittleren 

BuntsandsteinAbschnittes äußern sich in einer lebhaften Abfolge von Grobsandsteinlagen und 

Wechselfolgen  (BACKHAUS   1967c).   Die   Geröllsandsteine   bzw.   die   Grobsandsteine   der 

Volpriehausen  (smVG),  Dethfurt  (smDS)   und  HardegsenFolge  (smHS)   gehen   jeweils   auf 

relativ   rasche   Schüttungen   in   flachen   Fließgewässern   zurück,   während   die   jeweiligen 

Wechselfolgen   (smVW,   smDW,   smHW)   in   schmalen   Flussrinnen   im  Wechsel   mit   Hochflut

lehmen zur Ablagerung kamen (GEYER 2002). 

Im   Hangenden   wurden   in   einem   anastomisierenden   Flusssystem   vergleichsweise   homogene 

Sandkörper abgelagert, die den  Felssandstein  (smHF) bilden. Der  KarneolDolomitHorizont 

repräsentiert  als  sog.  Violettzone (DIEDERICH 1971)  pedogen beeinflusste  Substrate  ehemals 

4 Die ständig veränderte Nomenklatur des Buntsandsteins macht es notwendig, die Arbeiten zur Regio
nalgeologie unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Bezeichnungen zu studieren. Gegenüberstel
lungen  jeweils   gültiger   Nomenklaturen  sind  für   den Mittleren Buntsandstein  bei   SCHWARZMEIER 
(1980: 28, Tab. 2) und für den Oberen Buntsandstein bei SCHWARZMEIER (1984: 42, Tab. 3) zu finden. 
Gesamtheitliche stratigraphische Übersichten sind STEINBAUER (1995a: 58, Übersicht 4) und FREU
DENBERGER (1996: 69, Tabelle 3.21) zu entnehmen. 
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triassischer   Landoberflächen   (ORTLAM   1974).   Der   anschließende  SollingSandstein  ist   eine 

aushaltende   sandige,   insbesondere   im   nördlichen   Untersuchungsgebiet   eine   kiesigkonglo

meratische   Schicht   mit   wechselndem,   meist   quarzitischem   Bindemittel   (DIEDERICH  1971, 

EHRENBERG   &   HICKETHIER   1971).   Als   hangender   Abschluss   bildet   eine   Violettzone   den 

Übergang zum geringmächtigen Thüringer Chirotheriensandstein. 

Im allgemein fossilarmen Buntsandstein sind Spurenfossilien zu erwähnen, die in unterschiedli

chen   Gesteinsschichten   z.B.   in   Form   von   Wühlgängen   oder   Pflanzenabdrücken   auftreten. 

Fährten von Chirotherium im Grenzbereich Mittlerer/Oberer Buntsandstein waren ausschlagge

bend für die Namensgebung des Thüringer Chirotheriensandsteins (smSW, obere SollingFolge) 

sowie des hangenden Chirotherienschiefers (so1, untere RötFolge; SCHEINPFLUG 1977, 1992). 

Das fluviallimnische Ablagerungsmilieu wird z.B. durch die Schrägschichtung und durch die 

tafeligen bis trogförmigen Schrägschichtungskörper belegt. Sedimentstrukturen, wie Strömungs

marken,   Strudellöcher,   lineare   Erosionsrinnen,   Rippeln   oder   eingeschaltete   Intraklasten 

(Tongallen) zeugen ebenfalls von der aquatischen Entstehung. Im fluvialen Ablagerungsmilieu 

können lokale Bindemittelvarietäten enstehen, die bei der Verwitterung z.B. kugelige Aggregate 

bilden. Die entsprechende Sandsteinschicht wurde daher als  Kugelsandstein  bezeichnet (DIL

DEI 1975).

Das Verbreitungsgebiet des Buntsandsteins wird im westlichen Bereich durch eine Landstufe mit 

einem Geländeanstieg von 130 bis 150 Höhenmetern begrenzt (OKRUSCH & WEINELT 1965: 17). 

Der Stufenhang leitet zur ausgedehnten und durch Täler gegliederten SpessartHochfläche über. 

Die Verbreitung des Buntsandsteins endet östlich der Linie Wertheim/UrpharMarktheidenfeld

WiesenfeldKarlstadt/GambachKarsbach mit den Ausstrichen des Unteren Muschelkalks. 

2.1.2.5 Muschelkalk und Keuper

Die Muschelkalkfazies ist durch Kalksteine charakterisiert, die im flachgründigen Binnenmeer 

mit  episodischer  Frischwasserzufuhr über  die  Hessische  Senke  und später  die  Ostkarpaten

Pforte und die Burgundische Pforte zur Ablagerung kamen (GEYER 2002). Durch regressive Er

eignisse   wurde   in   einer   mittleren   Phase   der   MuschelkalkZeit   eine   brackischsalinare   Fazies 

abgeschieden, die letztlich Anhaltspunkt einer Differenzierung in Unteren, Mittleren und Obe

ren Muschelkalk bietet. Alle Einheiten, dominant der Wellenkalk, sind im Untersuchungsgebiet 

aufgeschlossen, treten aber flächenmäßig weit hinter den Buntsandstein zurück  (Abb. 2). Hin

weise   auf   einen   ursprünglich  flächenhaften  MuschelkalkAusstrich   gibt   es   in   Form   von   Ein

schaltungen in  basaltischen Gesteinen,   tektonisch abgesenkten Schollen und eines  Muschel

kalkAufsitzers (BocksBerges, Kap. 3.1.3.5). 
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Der  BocksBerg  als   einziger   rechtsmainischer  Muschelkalkzeuge  des   südlichen   Mainvierecks 

(SCHREPFER 1924) liegt im südöstlichen Spessart, zwischen Kreuzwertheim/Unterwittbach und 

Triefenstein/Rettersheim. Morphologisch tritt er mit 288,7 m NN gegenüber der sanft nach SE 

abdachenden Hochfläche des südöstlichen SandsteinSpessarts im Niveau von etwa 260 m NN 

nur wenig in Erscheinung. An seiner Ostflanke ist der MuschelkalkAufsitzer stärker gegenüber 

dem 200 m NNNiveau akzentuiert, das auch die Autobahn A 3 kurzzeitig benutzt, um die Sied

lung Triefenstein/Rettersheim in einem weiten Linksbogen zu umgehen. 

Im   nördlichen   Untersuchungsgebiet   tritt   der   Muschelkalk   an   der   tektonischen   Mulde   des 

Schlüchterner  Beckens verbreitet  auf.  Über  den abgeflachten Sockeln  in Tonsteinen der Röt

Folge ist der Gesteinsausstrich des Wellenkalks morphologisch an der markanten Hangverstei

lung erkennbar.  Die  bekanntesten MuschelkalkKuppen sind der  Giebel  mit  328,2 m NN un

mittelbar westlich von  Schlüchtern oder die  Stephanskuppe östlich  Sinntal/Sterbfritz mit 471,0 

m NN. Der Bellinger Berg mit 344,8 m NN ESE von Steinau a.d. Straße ist ebenfalls eine Muschel

kalkErhebung, die südlich an das obere Kinzigtal angrenzt. 

Nördlich der Kinzig finden sich Ausbissbereiche des Muschelkalks, allerdings liegen sie hier im 

Hangbereich über Oberem Buntsandstein und bilden die Basis  geringmächtiger,   tertiärer  Se

dimente (Kap. 4.3.1.2) und schließlich deckelnder Basalte (Kap. 4.3.1.3). Die MuschelkalkVor

kommen durchragen häufig als kleinere Inseln die ansonsten mächtige und saumartig die Hänge 

verkleidende Lößdecke. An Verwerfungen abgesetzt kommt der Muschelkalk niveaugleich neben 

miozänen, quarzitführenden Sedimenten am Sandkopf (297,6 m NN) östlich von Bad SodenSal

münster/Romsthal vor (EHRENBERG & HICKETHIER 1982). Flächige Ausbissbereiche befinden 

sich am Steinaubach im flacheren Unterhangbereich. 

Besonders bemerkenswert sind kleinere MuschelkalkSchollen im nördlichen Spessart mit Über

gang in das südliche Rhönvorland, die in die BuntsandsteinFläche eingesenkt sind. Sie können 

als Äquivalent der sog.  Ortsfremden Muschelkalkschollen  (REIS 1914, SCHUSTER 19321936, 

RUTTE 1974) der Rhön und ihres östlichen Vorlandes gesehen werden. Zwei Vorkommen liegen 

östlich von Sinntal/Weichersbach (SEYFRIED et al. 1913), daneben gibt es eine Scholle nördlich 

von  Sinntal/Neuengronau  (SEYFRIED   1914),   eine   weitere   westlich   von  Sinntal/Mottgers 

(SEYFRIED 1914, EHRENBERG & HICKETHIER 1982). Die genannten Vorkommen umfassen laut 

Bearbeiter jeweils den gesamten Schichtenkomplex des Muschelkalks vom mu bis mo. Zwischen 

Sinntal/Oberzell  und  Sinntal/Züntersbach  liegen insgesamt fünf kleinere Vorkommen des Un

teren Muschelkalks (SEYFRIED et al. 1913), daneben gibt es zwei kleine WellenkalkBereiche bei 

Sinntal/Neuengronau (SEYFRIED 1914). Wiederum geringfügig größere Schollen auschließlich 

des mo liegen in den Bornwiesen südlich von Kalbach/Heubach (SEYFRIED et al. 1913). Alle Vor
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kommen sind an Störungslinien abgesetzt und selbst durch umfassende Tektonik gegliedert. Bis

weilen sind die Schichten stark gekippt und fallen z.T. um 30°45° ein (SEYFRIED 1914). 

Einen wichtigen Anhaltspunkt der ursprünglichen MuschelkalkVerbreitung im Spessart gibt das 

BasaltVorkommen   am  Beilstein  bei  Joßgrund/Lettgenbrunn.   Im   Basalt   konnten   frische 

MuschelkalkBruchstücke gefunden werden, die von höherer stratigraphischer Position in den 

Vulkanschlot stürzten (BÜCKING 1891). 

Wo der  Mainverlauf im südöstlichen Mainviereck entlang der Linie  Triefenstein/Lengfurt  und 

Wertheim/Bettingen  und  Wertheim/Urphar  nahe  an den Muschelkalkausbiss  herantritt,  wird 

der Wellenkalk als TalrandStufe herauspräpariert (KÖRBER 1962, ZIENERT 1992). In der südli

chen Fortsetzung kommt der Untere Muschelkalk im  Kembach und  Taubertal vor und zieht 

dann über die Wertheimer Hochfläche in südwestliche Richtung über Hardheim hinaus (FREU

DENBERGER   1990).   Nördlich   von   Triefenstein/Lengfurt   setzt   sich   der   Muschelkalkausbiss 

entlang   der   Linie  Marktheidenfeld/KarbachRoden  fort   und   tangiert   Bereiche   des   Untersu

chungsgebietes. 

Weit westlich des bekannten Verbreitungsgebietes des Keupers, gibt es vier kleine isolierte Vor

kommen im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes in der Umgebung von Schlüchtern. 

Stark verwitterte Partien des Unteren Keupers liegen über den bereits erwähnten Muschelkalk

Vorkommen   von  Sinntal/Weichersbach.  Widersprüchliche   Darstellungen   gibt   es   im   Bereich 

Sinntal/Oberzell.   Während   die   Geologische   Karte   von   Preußen   nur  mu1   und   mu2   angibt 

(SEYFRIED 1914), verzeichnet die Geologische Übersichtskarte 1: 100 000 Unteren und Mittleren 

Keuper (SCHWARZMEIER & WEINELT 1993). Die KeuperVorkommen von Sinntal/Neuengronau 

am   ESERand   des  Naturschutzgebietes  Weinberg  und   bei  Sinntal/Mottgers  nordöstlich   der 

Steinfirst  (SEYFRIED   1914)  sind   wiederum   nicht   bei  SCHWARZMEIER   &   WEINELT   (1993) 

verzeichnet. 

Die KeuperVorkommen korrespondieren mit der Grabenbruchtektonik, die den triadischen Ge

steinskomplex  erfasste  und in  erosionsgeschütze  Positionen absenkte.  Mitunter  blieben voll

ständige, wenn auch durch Verwitterungsprozesse stark veränderte Gesteinsserien der Mittleren 

und Unteren Trias erhalten. Die Vorkommen gehören zur Grabenzone SchwarzenfelsWeichers

bach  (LAEMMLEN   &   PRINZ   1967,   1968),   die   als   Doppelgraben   von  Bad   Brückenau  bis 

Sinntal/Mottgers zieht. 

Auffällig  ist  die räumliche Vergesellschaftung der Muschelkalk/KeuperVorkommen mit terti

ären Basalten.  Dies  betrifft  weniger  die  Vorkommen bei  Sinntal/Oberzell,  besonders deutlich 

aber die Lokalitäten bei Sinntal/Weichersbach und Sinntal/Mottgers. Beide Vorkommen im Neu
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engronauer Graben und dem Graben von Mottgers (SEYFRIED 1914) stehen vermutlich in Ver

bindung. Das Auftreten von Basalten belegt, dass Gesteine des Muschelkalks und des Keupers im 

Bereich tektonischer Schwächezonen erhalten sind. 

2.1.3 Tektonik

Das tektonische Inventar im Untersuchungsgebiet wird u.a durch geometrische Muster verdeut

licht, die in der Geologischen Karte  (Abb. 2)  aber auch in der Darstellung der Höhenschichten 

(Abb.   6,   Kap.   2.1.4)   erkennbar   sind.   Es   sticht   der   erzgebirgisch   (SWNE)   ausgerichtete,   va

riskische Strukturbau des Grundgebirges und die größtenteils herzynisch (NWSE) ausgerichtete 

Bruchtektonik im Grund und Deckgebirge hervor (RICHTERBERNBURG 1977). Diese zwei un

terschiedlichen strukturellen Prägestockwerke können als „beherrschende, tektonische Struktur

elemente“ des Gebietes gelten (OKRUSCH et al. 1967: 203). 

2.1.3.1 Grundgebirgs und Deckgebirgstektonik

Die proterozoische bis paläozoische Grundgebirgstektonik hat zu einem komplexen Gebirgsbau 

geführt (Kap. 2.1.1), dessen strukturelles Inventar einen mäßigen Einfluss auf die jüngere Deck

gebirgstektonik   hat.   Als   Folge   von   Setzungserscheinungen   über   dem   präoberpermischen, 

schwach reliefierten Grundgebirgsrumpf treten z.B. reliefabhängige Deformationen plastischer 

Gesteine auf (MURAWSKI 1967b). Das Ergebnis sind Flexuren als regional bedeutsame Struk

turen, die u.a. durch eine schichtparallele Verschiebung, häufig verbunden mit einer Harnisch

streifung, kompensiert wird (SCHWARZMEIER 1979). 

Wesentlich bedeutender sind die kleinräumigen, epirogenen Strukturen, etwa die erzgebirgische 

Aufwölbung der SpessartRhönSchwelle5. Diese markante Aufwölbung des Grundgebirges zieht 

mit erzgebirgischem Streichen vom  Vorderen Spessart  über den nördlichen  Sandsteinspessart 

zur Rhön und ist darüber hinaus noch in Thüringen nachweisbar (GEYER 2002). Die Schwellen

struktur macht sich insbesondere durch regional bedeutende Verbiegungen oder durch bruch

tektonische Verstellungen des Deckgebirges bemerkbar. 

Südöstlich der Scheitelzone, im Bereich des südöstlichen Sandsteinspessarts, bedingt die Spes

sartschwelle das relativ gleichförmige Schichteinfallen von 1,03,4° nach SE bis SSE (SCHWARZ

MEIER   1984:   56).   Räumlich   korreliert   das   Gebiet   mit   der  Südostabdachung  des   Spessarts 

(SIEBERT 1934) aufgrund der tendenziell  geneigten Landoberfläche vom Spessarthauptkamm 

bis zum Main im südlichen Mainviereck. Mit der Zellinger Mulde, dem Thüngersheimer Sattel, 

der Zeller Mulde/BaulandMulde usw. setzt sich eine parallel verlaufende Sattel und Mulden

5 Für die Schwellenzone hat sich zeitweise der Terminus „Spessartachse“ (BRANDES 1913) etabliert, spä
ter wurde der Begriff „Spessartschwelle“ (SCHOLTZ 1930) eingeführt. MURAWSKI (1967a) schlägt auf
grund einer Querdepression eine Differenzierung in „Spessartschwelle“ und „Rhönschwelle“ vor. 
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struktur südöstlich der SpessartRhönSchwelle fort (MÜLLER 1996: 27, Abb. 6; 65, Abb. 11). 

Nordwestlich der Schwellenzone schließt das Wetteraubecken als nordöstliche Fortsetzung der 

HanauSeligenstädter Senke an (GOLWER 1968). Im Bereich des heutigen Kinzigtales liegt eine 

Art Scharnierzone, die gleichsam eine Faziesscheide der südlich angrenzenden Schwellenfazies 

und der nördlichen Beckenfazies zur Zeit des Rotliegenden und des Zechsteins darstellt (MU

RAWSKI 1967a, b). 

Der variskischen Grundgebirgstektonik steht im Betrachtungsraum die saxonische Bruch und 

Verwerfungstektonik  gegenüber,   die   Grund   und   Deckgebirge   gleichermaßen   erfasste   (MU

RAWSKI 1967b). Die herzynische Richtung bildet das Hauptelement der saxonischen Tektonik in 

Form von  überwiegend herzynischen Verwerfungen (OKRUSCH & WEINELT 1965).   Im  Bunt

sandsteingebiet ist allgemein eine Versteilung der Strukturelemente zu beobachten, so dass hier 

die fränkische Richtung dominiert (VOSSMERBÄUMER 1985). Die Verwerfungen können allge

mein als streichende Fortsetzung des WürzburgKarlstädter Störungsbündels gesehen werden, 

das sich  im Untersuchungsgebiet   in  einzelne Störungen oder  Störungszonen auffächert.  Stö

rungszonen werden häufig von Barytvorkommen begleitet und in diesem Zusammenhang als 

Gangscharen  bezeichnet   (TEUSCHER   &   WEINELT   1972:   54,   Abb.   7).   Es   lassen   sich   nach 

TEUSCHER & WEINELT (1972: 55) insgesamt 11 dieser Gangscharen in einer Abfolge von SW 

nach NE unterscheiden:

1) OberbessenbachGoldbacher Gangschar

2) WaldaschaffFeldkahler Gangschar

3) HainEichenberger Gangschar

4) NeuhüttenHeigenbrücker Gangschar (GeiselbachWilhelminenSpalte)

5) LochschlagNeustadter Gangschar

6) Rechtenbacher Gangschar

7) HuckelheimGroßkahlRodenbacher Gangschar

8) SauerbergGangschar

9) Partensteiner Gangschar

10)BieberNeuendorfer Gangschar

11)Ruppertshüttener Gangschar

Im Rahmen der  geologischen Aufnahmen werden für  die  adäquaten Störungssysteme häufig 

abweichende   Bezeichnungen   eingeführt.   Beispielhaft   sei   hier   die  „HeigenbrückerLaudenba

cherVerwerfungszone“ (OKRUSCH & WEINELT 1965: 223) genannt, die gleichsam Bestandteil 

der NeuhüttenHeigenbrücker Gangschar ist. Diese Verwerfungszone mündet im Streichen süd

östlich in die Störungszone (Rechtenbach)  Rothenfels/Windheim  –  Marktheidenfeld/Karbach, 
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als   eine   der   „markantesten   bruchtektonischen   Elemente   Unterfrankens“   (SCHWARZMEIER 

1979: 94). Die Störungszone beinhaltet den etwa 60 m abgesunkenen Marktheidenfelder Graben. 

Insgesamt werden die einzelnen Schollen mit Sprunghöhen von wenigen Metern bis zu 120 m 

verstellt (OKRUSCH & WEINELT 1965: 223). In der Umgebung von Schlüchtern können, bezogen 

auf   die   Basaltbasis,   sogar   Verstellungen   bis   240   m   registriert   werden   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971: 145). 

Das kleingliedrige Schollenmosaik des Schlüchterner Beckens wurde frühzeitig erkannt und mit 

der tektonischen Einmuldung in einen genetischen Zusammenhang gebracht. Die grundlegende 

Struktur  einer  Muldenzone,  die  sich  über  das  gesamte  Kinzigtal  mit  WSWENEstreichenden 

Richtungen zieht, wurde zunächst als Kinzigthalmulde bezeichnet (THÜRACH 1893). Die mor

phologisch wie geologische Einmuldung im Bereich Schlüchtern ist als Bestandteil dieser Ein

muldungszone zu sehen.  Erste genetische Interpretationen bezogen sich auf  die  jungkimme

rische Faltungsphase (HUMMEL 1929). 

Salztektonische Verstellungen im Zusammenhang mit  subrosiven Prozessen werden ebenfalls 

diskutiert (LAEMMLEN 1970). Anhaltspunkt dieser Überlegung ist die randliche Lage zum Ver

breitungsgebiet der salinaren Fazies des liegenden Zechsteins (LOTZ [ohne Erscheinungsjahr]). 

Man geht allerdings davon aus, dass die Salzmächtigkeiten im Untergrund des Schlüchterner Be

ckens nur gering sind und selbst bei vollständiger Auslaugung nicht ausreichen, um die Versatz

beträge von z.T. 240 m zu erklären (DIEDERICH & HICKETHIER 1970). 

Einer salztektonischen Entstehung des Schlüchterner Beckens steht nunmehr die Interpretation 

als muldenförmige Vorlandstruktur gegenüber. Sie entstand im Zusammenhang mit der Spes

sarthebung nach Aktivierung der  SpessartRhönSchwelle  (DIEDERICH & HICKETHIER 1970). 

Die räumliche Position im Schnittpunkt der WSWENEstreichenden KinzigMulde und der her

zynisch   streichenden  Schlüchterner   Mulde  als   vorgelagerte   Struktur   des  KellerwaldSattels 

(LOTZ [ohne Erscheinungsjahr],  DIEDERICH & HICKETHIER 1970, 1971: 136, Abb.33) legt die 

Vermutung nahe, dass die Einmuldung eher mit regional bzw. großtektonischen Ereignissen in 

Verbindung zu bringen ist. 

2.1.3.2 Schichtlagerung des Buntsandsteins

Die Lagerungsverhältnisse des Deckgebirges im Spessart können anhand der Streichlinien bezo

gen   auf   die   Schichtgrenze   Unterer/Mittlerer   Buntsandstein   (susm)   veranschaulicht   werden 

(Abb. 5). Grundlage dieser GISgestützten Darstellung bildet die Streichlinienkarte des Spessarts 

von MATTHESS & MURAWSKI (1978). Sie beruht auf den Untersuchungen von KEIWANLUNE

JAD   (1973)   und   SCHUBUTH   (1973),   die   mit   hydrogeologischem   Schwerpunkt   zum   Spessart 

angefertigt wurden. 
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Zu dieser Streichlinienkarte muss kritisch angemerkt werden, dass bereits publizierte Streichlini

enkarten nicht konsequent umgesetzt wurden. Verschiedene Streichlinienkarten entstanden im 

Zuge der geologischen Landesaufnahme (EHRENBERG & HICKETHIER 1971,  WEINELT 1962, 

WITTMANN   1972),   allerdings   sind   genau   in   diesen   Kartenausschnitten   die   Darstellung   der 

Spessartkarte  unvollständig.  Vergleicht  man die Streichlinienkarte  des  Spessarts  mit   jüngeren 

Darstellungen zur Schichtlagerung (DIEDERICH & EHRENBERG 1977, EHRENBERG & HICKE

THIER 1982, FREUDENBERGER 1990, SCHWARZMEIER 1979, 1980, 1984), erkennt man z.T. kon

träre Schichtlagerungsverhältnisse. Besonders im Bereich dieser Kartenschnitte ist eine kritische 

Interpretation der Spessartkarte angebracht. In Folge dessen wurden in Abb. 5 die Kartenschnitte 

der  relevanten Geologischen Karten GK 25 dargestellt,  die  später  als  die Übersichtskarte  zur 

Schichtlagerung im Sandsteinspessart (MATTHESS & MURAWSKI 1978) erschienen sind. 

Darüber hinaus muss berücksichtigt werden, dass ein großer Teil der Schichtlagerungsinformati

on durch Interpolation auf die Schichtgrenze susm beruhen. Im Ausbissbereich des Unteren 

Buntsandsteins wurde mit mittleren Mächtigkeiten auf die erwähnte Grenze susm hochgerech

net.   Außerdem   haben   die   Bereiche,   die   mit   söhliger   Schichtlagerung   kartiert   wurden,   nur 

lückenhaft Angaben zur absoluten Höhenlage der Schichtgrenze, so dass auf die Höhenangabe 

in Abb. 5 verzichtet werden muss.

Unter   Berücksichtigung   der   geschilderten Vorbehalte   ist  die   Streichlinienkarte   des   Spessarts, 

dargestellt in Abb. 5, dennoch von regionaler geowissenschaftlicher Bedeutung. Die gesamtheit

liche Darstellung der Schichtlagerung eröffnet die Möglichkeiten einer großräumigen Interpreta

tion der Schichtlagerung, die mit dem rezenten Relief  abgeglichen werden kann. Die visuelle 

Analyse wird durch das GIS erleichtert, indem z.B. dreidimensionale Modelle der Schichtlage

rung entworfen werden.  Detaillierte  GISanalytische Vergleiche  wurden exemplarisch für  das 

BlattNr. 6122 Bischbrunn unter Verwendung einer aktuellen Streichlinienkarte (SCHWARZMEI

ER 1984) durchgeführt (Kap. 3.1.3.3.5).

Aus dem Bild der Streichlinien des SandsteinSpessarts (Abb. 5) können grundlegende Informa

tionen zur Lagerung der Buntsandsteinschichten gewonnen werden. Die höchsten Ausbissberei

che der susmGrenze mit absoluten Lagen höher 500 m NN, liegen im mittleren und nördlichen 

Abschnitt  der Stufenfront,  dem Horst der  Eselshöhe  (WEINELT et al.  1985).  Im südlichen Ab

schnitt der Stufe, die bei  Bessenbach  in einen südwestlichen Verlauf abknickt, erreicht die su

smGrenze noch Höhen von über 450 m NN. Das Niveau 400 m NN und höher wird im zentralen 

Spessart erreicht und beschreibt einen sichelförmigen Bereich um die Landstufe des unteren 

Buntsandsteins.  Die oberen Fließabschnitte der Gewässer  Jossa,  Lohr,  Aubach,  Lohrbach  und 

Hafenlohr sind hier lokalisiert. 
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Abb. 5: Karte: Streichlinien (Bereiche) des SandsteinSpessarts bezogen auf die Schichtgrenze susm. 
  Quelle: MATTHESS & MURAWSKI 1978 nach KEIWANLUNEJAD 1973 und SCHUBUTH 1973.
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Besonderes Augenmerk ist auf den Bereich des mittleren und unteren Aubachs zu richten. Hier 

liegen die BuntsandsteinSchollen um einige 10er Meter tiefer als die nordöstlichen, nordwestli

chen und südwestlichen Rahmenschollen. Auch im Isohypsenbild ist eine beckenartige Vertie

fung erkennbar (Kap. 2.2.5, Abb. 6). 

Die   Lage   der  Hermannskoppe  als   zweithöchste   Spessarterhebung   korrespondiert   mit   der 

Schichtlagerung und geht auf eine Hochschollenposition zurück (480 m NNNiveau der susm

Grenze). Der südöstliche Rahmen mit den exponierten Höhen der  Sohlhöhe  und der  Stecken

laubshöhe westlich von Lohr a. Main zeigt keinen Zusammenhang mit der Schichtlagerung. Glei

ches gilt für den Geiersberg als höchste Spessarterhebung (Kap. 2.2.5). Er liegt in der Streichlini

enkurve bereits im Übergangsbereich zur SEAbdachung der triadischen Schichtenfolge bei 390 

m  NN   der   susmGrenze.   Hier   ergibt   sich   die   orographische   Hochposition,   vergleichbar   der 

Sohlhöhe  und  der  Steckenlaubshöhe,  nicht   unmittelbar  aus   einem  Aufwölbungs  bzw.   Hoch

schollenbereich, sondern aus der morphologischen Betonung höherer stratigraphischer Einhei

ten des Buntsandsteins. 

Weitere Hochpositionen der susmGrenze liegen in zentralen Bereichen des nördlichen Sand

steinSpessarts im Oberlauf der  Bieber und des Flörsbachs im Streichen des Aufwölbungsberei

ches der SpessartRhönSchwelle. Sie äußern sich in der Geologischen Karte durch die Ausbiss

bereiche des Bröckelschiefers   im Flörsbachtal  (BÜCKING 1891d) oder des Grundgebirges bei 

Biebergemünd/Bieber  (DIEDERICH & LAEMMLEN 1964). Der  Bieberer Hauptsprung  und die 

Frammersbacher Grabenzone  (CRAMER & WEINELT 1978) als entgegengesetzte,  herzynische 

Strukturen zur Spessartschwelle sind nachzuvollziehen, treten aber nicht sehr deutlich hervor. 

Das Einfallen des Deckgebirges ausgehend vom zentralen Aufwölbungsbereich nach SE ist im 

Bild der Streichlinienkarte insbesondere südöstlich der Linie Lohr a. Main   Miltenberg zu ver

folgen. Die Schichtenfolge neigt sich stetig, z.T. in einigen Verbiegungen. Die Grenze susm liegt 

schließlich an der Mainlinie bei Wertheim/Urphar 70 m unter NN. 

Im  GroßwallstadtObernburger Graben  (BACKHAUS 1967a) sind die SandsteinSchollen zwi

schen   Großwallstadt   und  Mönchberg  an   einer   herzynischen,   im   weiteren  Verlauf   an   einer 

rheinischen Verwerfungslinie teils um 300 m abgesetzt (MATTHESS & MURAWSKI 1978). Der 

Versatz   ist   morphologisch   durch   eine   markante   Landstufe   zwischen   Mönchberg   und  Groß

heubach dokumentiert, die als Bruchstufe beschrieben wird (SIEBERT 1934). Auf das Schollen

mosaik des Obernburger Grabens, das im Scherbereich herzynisch und rheinisch streichender 

Verwerfungen entstand, haben u.a. GREILING (1953) und DIETZ (1981) hingewiesen und mut

maßliche Verwerfungslinien kartographisch umgesetzt (DIETZ 1981, Beilage: Karte1, Karte2). Die 

teils auf morphologischen Kriterien beruhende Schollengliederung ist wesentlich differenzierter, 
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als es die Streichlinienkarte des Spessarts zeigt. 

Die Grabensituation setzt sich im unteren Maintal bis Aschaffenburg und die  HanauSeligen

städter Senke  fort. Letztlich beginnt die Grabenstruktur bereits  im  Odenwald, wo östlich des 

Böllsteiner   Odenwalds   die   SandsteinSchollen   gegen   das   Metamorphikum   des   Kristallinen 

Odenwalds um deutliche Beträge abgesetzt sind (ZIENERT 1992). 

Im   Bereich   des  Kristallinen  Vorspessarts  können   nur   die   SandsteinAuslieger   Hinweise   zur 

Schichtlagerung des Buntsandsteins liefern. Lokale Vorkommen von Gesteinen des Rotliegenden 

und des Zechsteins, z.B. bei Geiselbach und Geiselbach/Omersbach, ermöglichen Rückschlüsse 

zur potenziellen Höhenposition triassischer Gesteinsserien, die vermutlich in geringer relativer 

Höhe über der rezenten Landoberfläche ausstrichen.  Kristalliner Vorspessart 

2.1.4 Orographische Differenzierung

Das  hypsographische Profil  der Mittelgebirgsregion Spessart reicht von etwa 100 m NN (z.B. 

101,7 m NN an der Staustufe  Kleinostheim) bis 586 m NN am  Geiersberg,  östlich der A3/An

schlussstelle  Rohrbrunn.   Innerhalb   eines   ausgedehnten   Höhenrückens   tritt   der  Geiersberg 

neben der Höhe 585,7 m NN, dem Geierskopf (549 m NN) und der Lärchhöhe (573 m NN) mor

phologisch nur wenig in Erscheinung. MOLLENHAUER (1985: 10) umschrieb diesen Sachverhalt 

treffend: „Im Hochspessart sind die Berge eigentlich nur breite Höhenrücken. Den Geyersberg 

muß man suchen“. 

Durch die Passfläche Rohrbrunn getrennt, welche die Basis der gleichnamigen Rastanlage an der 

A3 bildet, liegt südwestlich mit der  Sonnhöhe  (571,8 m NN),  Hockenhöh  (568 m NN) und dem 

Querberg (566,1 m NN) ein weiterer Komplex über 550 m NN. Weitere Hochbereiche liegen in der 

Umgebung von  Lohr a. Main, mit dem  Klosterküppel  (552,1 m NN), dem  Dreßlingkopf  (516 m 

NN) und der Steckenlaubshöhe (542 m NN) südlich und der Sohlhöhe (536 m NN) nördlich der 

Lohr. Ein Höhenrücken leitet zur zweithöchsten Erhebung des Spessarts, der  Hermannskoppe 

(567 m NN), über. Die höchsten Erhebungen des gesamten Untersuchungsgebietes mit Höhen 

über 600 m NN liegen außerhalb des Spessart in der Brückenauer Kuppenrhön. 

Die orographische Situation kann durch die HöhenschichtenKarte am Beispiel der 100 m NN

Isohypsen dargestellt werden  (Abb. 7). Am Beispiel der 400 mIsolinie wird deutlich, dass der 

Spessart durch ein zusammenhängendes System von Höhenrücken definiert wird. Ausgehend 

vom Mainknie bei  Miltenberg  im südwestlichen Spessart verbreitert sich das Höhenrückensys

tem in nordnordöstlicher Richtung dreiecksförmig, orientiert sich als breites System weiter in 

nördlicher Richtung und schließt im NE an das Hochgebiet der Rhön an.
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Abb. 6: Karte: Höhenschichten des Spessarts.  Grundlage: Topographische Karten 1:50 000, Landes
vermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 7: Hypsographische Kurve des Spessarts gesamt und differenziert nach  Naturräumlichen Einheiten.
  Quelle: Digitales Geländemodell DGM 25 © Landesamt für Vermessung und Geoinformation.

Die orographischen Gegebenheiten hatten wesentlichen Einfluss auf die verkehrsgeographische 

Erschließung   des   Spessarts.   Sämtliche   historische   Handelsrouten   nutzten   das   zusammen

hängende   Höhenrückensystem,   um   den   Spessart   in   unterschiedliche   Richtungen   zu   queren 

(KAMPFMANN in KAMPFMANN & KRIMM 1988). Die Trassen liegen fast ausnahmslos im Be

reich der morphologischen Wasserscheiden (Abb. 9, Kap. 2.1.5), sie lassen sich aber auch ohne 

Vorkenntnisse aus der Höhenschichtenkarte ermittlen. 

Die hypsographische (hypsometrische) Kurve des Spessarts (Abb. 7) auf Basis des digitalen Ge

ländemodells 25 (DTK 25  © Landesamt für Vermessung und Geoinformation) veranschaulicht, 

dass nur ein geringer Flächenanteil höher als 500 m NN liegt. Die GISgestützte flächenstatis

tische Auswertung der 100 mHöhenschichten ergab einen Flächenanteil von 100,0 % höher 100 

m NN, 86,3 % höher 200 m NN, 55,1 % höher 300 m NN, 24,3 % höher 400 m NN und 1,25 % hö

her 500 m NN (Bezugsfläche  SpessartGIS,  JUNG 2002: 17).  Der Verbreitungsschwerpunkt der 

Landoberfläche liegt nach diesen Angaben mit 30,9 % zwischen 300 und 400 m absoluter Höhe. 
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Für einzelne Teilräume (Kap. 2.1.6) können separate Kennlinien der Höhenverteilung gezeichnet 

werden.

Durch scharf eingeschnittene Täler wird das HöhenrückenSystem gegliedert, besonders deut

lich   durch   die  Hafenlohr,   mit   einem   breiten,   in   die   400   m   NNFläche   eingesenkten,   ge

schwungenen Talverlauf. Bemerkenswert ist auch das Lohrsystem, das in den mittleren und un

teren Fließabschnitten des  Lohrbachs,  Aubachs  und der  Lohr  eine beckenartige Vertiefung de

finiert, die unter die 400 m NNHöhenschicht reicht (Kap. 2.2.5).  Jossa,  Schmale Sinn und Sinn 

zeigen ein  besonderes  Fließverhalten,  da sie  über  weite  Fließabschnitte  parallel  zum  SWNE 

orientierten Höhenrückensystem  verlaufen und nicht  den kürzesten Abflussweg suchen.  Die 

Kinzig  am nördlichen Spessartrand strebt auf wesentlich tieferem Niveau in entgegengesetzter 

Fließrichtung der Untermainebene zu. 

2.1.5 Hydrologie und Klima

Repräsentativ für die hydrologischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet sollen die Themen 

Grundwasserbildung und Oberflächenabfluss angesprochen werden. Der Spessart ist im wesent

lichen   durch  Festgesteinsgrundwasserleiter  charakterisiert,   die   hydrogeologisch   in   die  Ver

breitungsgebiete des Buntsandsteins, des Metamorphikums und in die heterogen aufgebauten 

permischen   Sedimentgesteine   differenziert   werden   können   (FRITSCH   1996).   Als  Poren

wasserleiter  sind die   randlichen Aufschüttungsbereiche zu sehen,  die  mit   tertiären und  ins

besondere quartären Lockersedimenten gefüllt sind.

Für   die   Trinkwassergewinnung   ist   der   Buntsandstein   von   übergeordneter   Bedeutung.   Die 

Grundwasserneubildungsrate ist mit 3,9 l/s*km² zwar nur unwesentlich höher als in Kristallin 

und Rotliegendengesteinen (FRITSCH 1996:  43,  Abb.  1),  allerdings   ist  der  Buntsandstein aus 

Sicht   der  Wasserwirtschaft   aufgrund   der   flächenmäßigen   Dominanz   und   der   Erschließungs

möglichkeiten herausragend. Der Sandsteinspessart besitzt eine mittlere jährliche Grundwasser

neubildung  von 211  Mio  m³/a.  Davon  sind  etwa  50  % technisch und wirtschaftlich  nutzbar 

(FRITSCH 1996: 43, Abb. 1)6. 

Bedeutsam für die Grundwasserleitung sind im Bereich des Buntsandsteins die Trennfugen in 

Form von Klüften und Schichtgrenzen als stratiforme Elemente des Sandsteinkörpers (THEWS 

1967). Wichtigster Grundwasserstauer sind die TonsteinSerien der BröckelschieferFolge, die je 

nach Mächtigkeit und Komplexität der hangenden Gesteinsabfolge z.T. von mehreren, lokal be

deutenden Grundwasserstockwerken überlagert werden. Da über das Kluft und Störungsnetz 

meist eine hydraulische Verbindung besteht, bilden die Gesteine des Bröckelschiefers die regio

nale Grundwassersohle (VIERNSTEIN 1984). 

6 Der direkte Grundwasserzustrom zum Main ist nicht berücksichtigt.
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Im Bereich des kristallinen Grundgebirges existieren hydrogeologisch unterschiedliche Grund

wasserleiter, die zum einen auf dem präexistenten Trennfugensystem basieren, zum anderen in 

porösen  Verwitterungshorizonten   ausgebildet   sind   (WEINELT   1962,   ANDRES   &   MATTHESS 

1971, SINREICH 2002). Letztere Grundwasserleiter sind durch Porengrundwasser charakterisiert 

und entwässern meist an Quellen geringer, stark schwankender Schüttung (ANDRES & MATT

HESS 1971). Da sie im Bereich von kleineren Kuppen oder Flächen nur kleine Einzugsgebiete 

erschließen, reagieren sie entsprechend sensibel auf die wechselnde Zufuhr von Niederschlägen 

im Jahresgang (SINREICH 2002). 

Abb. 8: Tallängsprofil der Elsava und tributärer Gewässer.  Grundlage: Topographische Karten 
1:50 000 Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.

Intermittierende Quellen sind auch im Gebiet des Buntsandsteins verbreitet, insbesondere dort, 

wo sie hoch über der rezenten Talsohle auftreten und von lokalen Grundwasserstockwerken über 

geringmächtigen Tonhorizonten gespeist  werden.  Die meisten Quellen,   in der Regel  mit  per

ennierender Schüttung, liegen im Schnittpunkt des Talgefäßes mit der Grundwasseroberfläche 

im Bereich angeschnittener wasserführender Kluftsysteme (APEL 1972). Dieser Sachverhalt geht 

u.a. aus dem Tallängsprofil der Elsava (Abb. 8) und weiterer Gewässer hervor (Abb. 86  Abb. 96, 

Kap. 6 Anhang). Die Gewässerlängsprofile sind durch schwach konkave Linien charakterisiert, 

die erst durch das anschließende, gewässerlose Hangprofil deutlich ausfallen. 

Der  unterirdische  Grundwasserabfluss,  z.B.  näherungsweise  bestimmbar  durch den Trocken

wetterabfluss, ist neben dem geringen oberflächigen Abfluss wesentlicher Bestandteil des Ge
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samtabflusses eines Gebietes (MATTHESS & MURAWSKI 1978). Dieser wird im langjährigen Mit

tel durch die Zufuhr von Niederschlägen abzüglich der Verdunstung definiert (MÜLLER 1996). 

Die   Betrachtung   des  Abflussverhaltens   aller  Spessartgewässer   muss   entsprechend  die   klima

tische Differenzierung dieser Mittelgebirgsregion berücksichtigen. 

Ein Klimaprofil von W nach E soll durch die Klimadiagramme der Messstationen Aschaffenburg, 

Rohrbrunn und Lohr a. Main/Steinbach gezeichnet werden (KNOCH 1952, Abb. 115  Abb. 117, 

Kap.   6   Anhang).   Alle   Jahresganglinien   der   mittleren   Niederschlagsmengen   lassen   jeweils   ein 

Sommer und Wintermaximum erkennen. Die Niederschlagskurven entsprechen dem Mittelge

birgstyp, wobei die geringe Jahresamplitude ein Anzeichen für die allgemein ozeanische Tönung 

des Klimas darstellt (MÜLLER 1996, WEINELT in OKRUSCH & WEINELT 1965). Der Hochspes

sart erhält dabei im direkten Vergleich mit den randlichen Niederungen eine wesentlich höhere 

jährliche Niederschlagsspende,  während die  mittleren Jahrestemperaturen fast  2  °C niedriger 

liegen als z.B. in der klimabegünstigten Untermainebene bei Aschaffenburg. 

Die hohen Abflussraten des Hochspessarts und des östlichen Spessarts ergeben sich dement

sprechend   aus   den   geringeren  Verdunstungsraten   bei   hohen   mittleren   Jahresniederschlägen 

(GIESSNER   1982).   Als   Gewässer   mit   besonders   hohen   Abflussspenden   bei   relativ   kleinen 

Einzugsgebieten sind im südlichen Spessart die Elsava, die Hafenlohr und der Hasslochbach zu 

nennen (SCHUBUTH 1973, MATTHESS & MURAWSKI 1978: 114, Abb. 78). Allgemein erschließen 

die wenigen Fließgewässer des SandsteinSpessarts relativ große Einzugsgebiete. Die geringe Ge

wässernetzdichte von 0,51 km/km² (JUNG 2002: 25f) liegt noch unter den in anderen Buntsand

steinlandschaften Südwestdeutschlands ermittelten Werten von 0,64 km/km²  (GERMAN 1963, 

KERN 1994). Vergleichswerte aus Kristallingebieten von 1,8 km/km² werden im Vorderen Spess

art mit 1,12 km/km² ebenfalls nicht erreicht. 

Der hydrologische Überblick des Untersuchungsgebietes  (Abb. 9)  veranschaulicht gesteinsbe

dingte Unterschiede im Gewässernetz,  wie auch orohydrographische Merkmale. Der Betrach

tungsraum gehört nahezu vollständig zum MainSystem, nur im NE markieren verschiedene Ge

wässer des FliedeSystems das Einzugsgebiet der Fulda. Der SpessartHauptkamm als morpho

logische Wasserscheide differenziert in verschiedene Einzugsgebiete, deren Vorfluter sich nach W 

zur Untermainebene oder nach E zum Unteren Maintal orientieren. 
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Abb. 9: Karte: Hydrologie des Untersuchungsgebietes.  Grundlage: Topographische Karten 1:50 000, 
Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen. 
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Der Hasslochbach entspringt am Fuß des GeiersbergKomplexes und strebt dem südlichen Main

viereck zu. Das LohrSystem erschließt zentrale Bereiche zwischen den höchsten Spessarterhe

bungen   und   durchbricht   schließlich   einen   exponierten   Höhenzug,   um   in  Lohr   a.   Main  zu 

münden.   Im   Nordspessart   ist   das   Gewässernetz   durch   die   wechselseitige   Orientierung   zum 

Sinn oder zum  KinzigSystem geprägt. Die unterschiedliche orographische Höhe der Vorfluter 

muss im Hinblick der differenzierten Gewässerentwicklung weiter berücksichtigt werden. 

Die mehrfache Umorientierung der Gewässer im Umfeld der Wasserscheide birgt Hinweise für 

die geomorphologische Entwicklung dieses Raumes. Daneben geben Durchbruchstäler Anlass 

für   eine   geomorphologische   Interpretation.   Der  HahnenkammDurchbruch  der  Kahl 

(OKRUSCH et al. 1967) ist einer der auffälligsten Erscheinungen im Gewässernetz des Untersu

chungsgebietes. Daneben gibt es weitere, geomorphologisch zu bewertende 'Durchbrüche' (z.B. 

Hafenlohr). Besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich morphogenetischer Aussagen ist den jewei

ligen Wasserscheiden, z.B. zwischen Aschaff und KahlSystem zu widmen. 

2.1.6 Naturräumliche Gliederung des Untersuchungsgebietes

Aus   der   Beschreibung   der   geologischen,   orographischen,   hydrologischen   und   klimatischen 

Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet  geht hervor,  dass der Spessart und angrenzende Ge

biete in verschiedene Natrurräumliche Raumeinheiten (NRE) unterteilt werden können (MEY

NEN & SCHMITHÜSEN 1955). Im Bereich des Untersuchungsgebietes liegt die geographische 

Landesaufnahme als Grundlage der Naturräumlichen Differenzierung im Maßstab 1:200 000 vor. 

Auf   vier   Kartenblättern   mit   Erläuterungen   wird   eine   detaillierte   naturräumliche   Gliederung 

dargestellt  (MENSCHING & WAGNER 1963,  KLAUSING 1967 und SCHWENZER 1967b,  1968). 

Eine aktuellere bundesweite Überarbeitung für naturschutzrechtliche oder raumplanerische Be

lange (SSYMANK 1994) beschränkt sich auf terminologische oder geographische Veränderungen 

ausschließlich   der   Haupteinheiten   und   kann   deshalb   in   dieser   Arbeit   nicht   berücksichtigt 

werden. 

Den weitaus größten Anteil am Untersuchungsgebiet besitzen die Einheiten der Ordnung  14  

Odenwald, Spessart, Südrhön, die neben dem Spessart das Untere Maintal, nordöstlich angren

zende Gebiete  der  Südrhön,   sowie Bereiche des  Odenwaldes  im Süden und Südwesten ein

schließen. Den nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes nehmen die Einheiten 35   Ost

hessisches Bergland mit dem Vogelsberg und kleinen Abschnitten der Hochrhön ein. Im Südos

ten grenzen die Bereiche 13  Mainfränkische Platten an, schließlich werden Bereiche von 23  

RheinMainTiefland mit der Untermainebene und den westlich des Spessarts und des Vogels

berges vorgelagerten Hügelländern berührt (Tab. 1, Tab. 2, Abb. 10). 

Angelehnt an die naturräumliche Differenzierung wird in dieser Arbeit zunächst der engere Un
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tersuchungsraum  Spessart  definiert.  Veränderungen ergeben sich im wesentlichen durch An

passung   der   Naturraumgrenzen   an   die   größeren   Fließgewässer.   Damit   werden   zum  Teil   die 

klassischen bzw. traditionellen Spessartabgrenzungen berücksichtigt, die den Spessart als Mit

telgebirgsregion,  eingerahmt durch die  Gewässer  Main,  Kinzig  und  Sinn  verstehen (SIEBERT 

1934). Die Sinnhaftigkeit linienscharfer Abgrenzungen wurde bereits an anderer Stelle kritisch 

diskutiert (SIEBERT 1934, 1982). Für GISgestützte Analysen müssen aber klar definierte Bezugs

flächen vorliegen. Eine linienscharfe Abgrenzung des Spessarts ist aus diesem Grund unumgäng

lich. 

Die vollständige Einbeziehung von 141.0 Unteres Maintal als schlauchartiger, den Spessart und 

Odenwald trennender Grenzsaum, ist vor diesem Hintergrund nicht möglich, so dass abschnitts

weise auf die traditionelle Grenze ausgewichen werden muss. Eine weitere Veränderung ergibt 

sich für den Bereich  GemündenGräfendorfZeitlofs, der naturräumlich als  140.0 Gemünden

Zeitlofser Wald zur Südrhön gestellt wird. Der Landschaftscharakter des Nordöstlichen Sandste

inspessarts, der durch eine dichte Waldbestockung geprägt ist, setzt sich in diesem Bereich fort. 

Daher ist eher ein Landschaftsbezug zum Spessart gegeben als zur allgemein landwirtschaftlich 

geprägten Südrhön. Die Abgrenzung des Naturparks Spessart berücksichtigt dies ebenfalls und 

schließt die Einheit 140.0 fast vollständig ein. Auch eine umfassende regionalökologische Studie 

für den Spessart (MOLLENHAUER et al. 1999) sieht den GemündenZeitlofserWald dem Spess

art nahestehend, so dass dieser Landschaftsausschnitt als Spessartverwandte naturräumliche 

Einheit zusammen mit dem Spessart betrachtet wird. In diesem Kontext wird die traditionelle 

Ostgrenze Sinn vernachlässigt und als Abgrenzung die Ostgrenze von 140.0 verwendet.

Vom Standpunkt des regionalen Betrachters ist die Grenze des  Nördlichen  und  Südöstlichen 

Sandsteinspessarts auffällig weit nach Norden verschoben. Natürliche Grundlage dieser Grenz

definition ist die Wasserscheide zwischen dem LohrSystem im Süden und dem Jossa, Orb und 

BieberSystem im Norden (MENSCHING & WAGNER 1963, SCHWENZER 1968). Wesentlich deut

lichere Abgrenzungskriterien sind allerdings in Gestalt der realen Landnutzung gegeben (Abb. 

120,  Kap.  6  Anhang).  Der  Landschaftscharakter   im  zentralen  Spessart  wird  von   der   vorherr

schenden Waldbestockung bestimmt, die nördlich der Gewässerlinie  Aschaff   Lohr  durch  eine 

Dominanz an Nadelhölzern gegenüber dem Laub und Mischwaldbestimmten Süden charakte

risiert ist. Dieses Nutzungsmuster ist auf die Aktivität von Glashütten zurückzuführen, die sich 

an   territorialherrschaftlichen   Zwängen   orientierte.   Die   Glasproduktion   fand   im   nördlichen 

Spessart („Glashüttenspessart“ KAMPFMANN 1984b) bis in die zweite Hälfte des 18. Jhd. statt 

und führte zur intensiven Nutzung des Waldes als Rohstoffquelle. 
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Abb. 10: Karte: Naturräumliche Einheiten im Untersuchungsgebiet.  Quelle: MEYNEN & SCHMITT
HÜSEN (1955), MENSCHING & WAGNER (1963), KLAUSING (1967), SCHWENZER (1967, 1968).
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Tab. 1:  Naturräumliche Einheiten im Untersuchugnsgebiet  nach MENSCHING & WAGNER (1963),
KLAUSING (1967) und SCHWENZER  (1967b, 1968), o.A. = Ohne Angaben, Fettdruck = die im
Untersuchungsgebiet (teilweise) enthaltenen Naturräumlichen Einheiten.

Zwischen Glasproduktion und Nadelholzanteil gibt es nur einen mittelbaren Zusammenhang. 

Nicht die Glasherstellung selbst, sondern die landwirtschaftlich orientierte Nachkommenschaft 

der Glasproduzenten war es, die den Wald in nicht verträglichem Maße beanspruchte. Die Deva
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station großer Waldflächen war die Folge (KAMPFMANN in KAMPFMANN & KRIMM 1988). Als 

forstwirtschaftliche Maßnahme wurden im 18. Jahrhundert in großem Stil  Nadelhölzer einge

bracht (KAMPFMANN 1984a). Vordergründiges Argument dieser Maßnahme war die Bodenver

besserung für  eine nachträgliche natürliche Laubholzverjüngung.  Bisher waren Koniferen auf 

einige Enklaven beschränkt, sie waren aber in einem frühen Stadium der postglazialen Grund

sukzession   flächig   verbreitet   (LAGIES   2005).   Nadelhölzer   gehören   rezent   nicht  zum   Inventar 

standortangepasster Baumarten in der Mittelgebirgsregion Spessart. Potenziellnatürlich ist der 

bodensaure HainsimsenBuchenwald (LuzuloFagetum) im zentralen Spessart, der von artenar

men LabkrautEichenHainbuchenwald (GalioCarpinetum luzuletosum) in den Randbereichen 

umsäumt wird  (SEIBERT 1968). In Abhängigkeit der stark variierenden Standortfaktoren ist die 

potenziell natürliche Vegetation eher kleinräumig wechselnd (HUCK 2000). 

Tab. 2: Modifizierte Naturräumliche Einheiten für die GISgestützte, räumlich differenzierte Betrachtung
des Spessarts  veränd. nach MENSCHING & WAGNER (1963), KLAUSING (1967) und
SCHWENZER (1967b, 1968).

Die   rezenten  Waldverteilungsmuster,   die   durch   die   unterschiedlichen   Nutzungsmuster   ent

standen, beeinflussen nachhaltig den Landschaftscharakter im Spessart. Im Folgenden soll dies 

bei der naturräumlichen Differenzierung des Spessarts berücksichtigt werden. Die Modifizierung 

der Teilgebiete ist in Tab. 2 aufgeführt. 

Neben der Problematik der geographischen Abgrenzung homogener Naturräume ergeben sich 

Schwierigkeiten der Terminologie.  NAGEL (1965)  weist  am Beispiel  des  Ronneburger  Hügel

landes  darauf  hin,  dass einzelne Einheiten mit  Kunstbegriffen belegt sind,  die in der ortsan

sässigen Bevölkerung keine Rückkopplung besitzen. Das Oberwittbacher Spessartvorland oder 

das Massenbucher Spessartvorland sind weitere Beispiele aus dem Untersuchungsgebiet. 

Umgangssprachlich werden Zentraler Spessart, Hochspessart oder Hinterer Spessart (SIEBERT 

1934)  synonym   für   den   Südöstlichen   und   Nördlichen  Sandsteinspessart  (141.3   und   141.5) 
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verwendet. Bezug nehmend auf die geologischen Gegebenheiten wird der Vordere Spessart (142) 

häufig als  Metamorphikum  oder als  Kristalliner Vorspessart  oder vereinfachend als  Vorspes

sart  bezeichnet. Der Südwestliche Sandsteinspessart korreliert räumlich weitestgehend mit dem 

GroßwallstadtObernburger   Graben.   Das  Schlüchterner   Becken  (141.6)  wird   im  Volksmund, 

räumlich etwa übereinstimmend, als Bergwinkel angesprochen. 

2.2 GISgestützte Erfassung von Geomorphologischen Raumeinheiten

Die vorangestellte Gliederung des Untersuchungsgebietes in  Naturräumliche Einheiten (NRE) 

unterstützt lediglich die grobe morphologische Betrachtung des Gebietes, sie genügt aber nicht 

den   Ansprüchen   einer   möglichst  detaillierten   formenbezogenen   Differenzierung.   Die   natur

räumliche   Gliederung   des   Untersuchungsgebietes   ist   für   die   umfassende   Beschreibung   und 

genetische Interpretation des Formeninventars daher nicht ausreichend. Aus Sicht der Geomor

phologie muss die bestehende Naturräumliche Gliederung entsprechend überarbeitet bzw. spe

zifiziert werden. 

Alternativ   bzw.   ergänzend   werden   in   dieser   Arbeit   einheitliche   Landschaftsausschnitte   be

stimmt, die sich durch charakteristische morphologische Merkmalskomplexe auszeichnen. Von 

besonderer Bedeutung sind hierfür die Parameter Hangneigung (Abb. 11) und Höhenlage (Abb. 

6;  Abb. 123, Kap. 6 Anhang), die in ihrer Kombination in besonderer Weise die Reliefsituation 

beschreiben.  Aufgrund ihrer räumlichen Konstanz oder   ihrer  räumlich charakteristischen Va

riabilität können sie hervorragend für die Kartierung morphologisch einheitlicher Landschafts

ausschnitte herangezogen werden.

Entsprechend den morphologischen Erfassungskriterien und der morphologischen Ausrichtung 

dieser  Arbeit  werden  sie  hier  als  Geomorphologische   Raumeinheiten   (GeoRE)  definiert.  Sie 

bilden die Basis einer zunächst deskriptivmorphologischen Betrachtung der Mittelgebirgsregi

on Spessart (Kap. 2.2.2 ff). In weiteren Arbeitsschritten können die Raumeinheiten morphogene

tisch   interpretiert   (Kap.   3)   und   in   einen   morphochronologischen   Zusammenhang   gestellt 

werden (Kap. 4). 

2.2.1 Methodische Vorgehensweise

Die Kartierung von Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) beruht auf digitalen Daten, 

die GISgestützt visualisiert und ausgewertet werden können. Ein geeigneter Datensatz liegt in 

Form des Digitalen Geländemodells DGM 25 (50 m) als DGMGitterDatensatz vor, das von den 

Landesvermessungsämtern   vertrieben   wird   (http://www.geodaten.bayern.de/).  Die   Höhen

informationen basieren auf Luftbildern mit dem Bildmaßstab 1:23 000. Durch photogramme

trische Profilmessungen unter Verwendung Rechnergestützter Analoggeräte wurde ein Großteil 

der Höheninformationen gewonnen (REISS 1988). 
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Abb. 11: Karte Hangneigungen im Spessart.  Quelle: Digitales Geländemodell DGM 25 © Landesamt 
für Vermessung und Geoinformation, München [Hrsg.]. 
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Durch Computeranwendungen wurden Höhenpunkte herausgefiltert, die das Reflexionsniveau 

von Gebäuden oder Bäumen wiedergeben. Daher liegen über Siedlungs und Waldflächen z.T. 

reduzierte  Höheninformationen  vor.  Daneben  werden  auch  Höheninformationen  dieser  Flä

chen   neu   berechnet,   indem   die   Höhenangaben   an   die   mittleren   Höhe   der   entsprechenden 

Nutzungsarten angepasst werden. Bei diesem Verfahren können fehlerhafte Höhenangaben ent

stehen, so dass insgesamt eine kritische Interpretation der Höhendaten angebracht erscheint. 

Über den waldreichen Gebieten, also auch im Untersuchungsgebiet, wird die übliche Höhenge

nauigkeit von 23 m unterschritten. Sie beträgt etwa 46 m und liegt damit etwa doppelt so hoch 

wie über Offenlandbereichen7. 

Neben der Höhentoleranz ist der Gitterabstand von lediglich 50 m zu berücksichtigen, der Ein

schränkungen bei der morphologischen Interpretation mit sich führt. Maßstabsbedingt können 

daher keine mesoskalischen Informationen wiedergegeben und einzelne Formenelemente be

schrieben werden. Es müssen daher charakteristische Formenkomplexe als funktionelle Einheit 

zusammenfassend kartiert werden. Höhendaten mit höherer Dichte und/oder Genauigkeit (z.B. 

DGM 5,  ASTERSAT, SRTM) sind für  das  Untersuchungsgebiet  nicht  oder  nur  lückenhaft  vor

handen.

Im GIS (ArcView/ArcGIS)  wurde aus den Höhenangaben in Form von attributisierten Punkt

informationen eine Oberfläche berechnet. Das Ergebnis ist ein sog. TINObjekt, aus dem GISge

stützt die Hangneigung und die Höhenlagen als GRIDDatensatz ermittelt werden kann. Die Auf

lösung dieser SpatialDaten wurde analog zum eingesetzten Punktdatensatz des Digitalen Ge

ländemodells DGM 25 mit 50 m festgelegt. Durch Formatierung der Legenden und Abfrage ver

schiedener   Attribute   können   die   GRIDThemen   unterschiedlich   dargestellt,   Klassen   gebildet 

und zunächst visuell ausgewertet werden.

In Abhängigkeit der zusammengefassten Hangneigungswerte in Hangneigungsklassen bekommt 

man ein räumlich differenziertes Bild vorherrschend flacher oder geneigter bzw. großzügig oder 

kleinräumig differenzierter  Oberflächenformen.  Auf  Basis  dieser  Daten können mit  Hilfe  der 

graphischen  GISOberfäche  die  Geomorphologischen Raumeinheiten  visuell  abgegrenzt  wer

den. Automatisierte Analyseverfahren auf Basis des vorgestellten Rasterdatensatzes führten nur 

andeutungsweise zu einem verwertbaren Ergebnis und wurden daher nicht angewendet. 

Gab   es   anhand   der   Hangneigung   und   der   Höhenlage   keine   visuellen   Argumente   der   Ab

grenzung,   wurden   in   zweiter   Instanz   die   Faktoren   Geologie   (Kap.   2.1.1   f),  Verwitterungsbil

dungen (Kap. 3.1), Verebnungen (Kap. 3.2) oder HöhenschichtenLineationen (Abb. 121, Kap. 6 

Anhang) herangezogen. Grundsätzlich wurden die Haupteinheiten der  Naturräumlichen Glie

7 Mündliche Mitteilung Fr. B. FUCHS, Landesamt für Vermessung und Geoinformation, München.
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derung (NRE) berücksichtigt und zumindest bei der Codierung der Flächen übernommen.

Am Beispiel des Einzugsgebietes der Bieber (Nördlicher Sandsteinspessart) sollen noch einmal 

die   Kriterien   der   Kartierung   dargestellt   werden.   Der   kleingliedrige   Wechsel   von   Talsohle 

(Hangneigung <2°  als Aufschüttungsbereich) – Talhang (Hangneigung durchschnittlich 1020°) 

und schmalen Höhenrücken (Hangneigung 05° als Abtragungsform) ist in der Darstellung der 

Hangneigung   des   Einzugsgebietes,   darüber  hinaus   in   den   Einzugsgebieten   der  Orb  und   des 

Klingbachs deutlich erkennbar (GeoRE SHZT2, Kap. 2.2.4). Das Gebiet setzt sich jeweils von der 

südöstlich angrenzenden Dachfläche  am  Horst  (GeoRE SHDF15, Kap. 2.2.3) oder des südlich 

und   westlich   angrenzenden  WalmHöhenrückens   (GeoRE   SSWH1,  GeoRE   SSWH2,   Kap. 

2.2.8.1)  deutlich  ab.  Diese Einheiten sind durch vornehmlich  flächenhaft  oder  streifenförmig 

auftretende Hangneigungen von 06° geprägt. 

Die  Geomorphologische   Raumeinheiten   (GeoRE)  bilden   also   eine   aus   geomorphologischer 

Sicht sinnvolle Alternative zur Naturräumlichen Gliederung (NRE) (Kap. 2.1.6). Im Wesentlichen 

wird der Parameter Höhenlage (vgl. Orographie, Kap. 2.1.4) für diese Differenzierung herangezo

gen,   so   dass   zur   Naturräumlichen   Gliederung   vergleichbare   Großeinheiten   entstehen.   Argu

mentative   Grundlage   bilden   die   tendenziell   niedrigeren   Höhenlagen   des  Vorderen   Spessarts 

(142) oder des Südwestlichen  Sandsteinspessarts (141,4) gegenüber dem Hochspessart (141,3; 

141,5). Die Geomorphologischen Raumeinheiten der  Sandsteinstufe wurden über die reine In

terpretation der Hangneigungen und der Höhenlagen hinaus morphologisch begründet. Mor

phogenetisch   neutral   hätte   der   Stufenbereich   ansonsten   als   Hangbereich   definiert   werden 

können. 

Auch weitere Kategorien beziehen sich auf eine erste morphogenetische Interpretation oder auf 

die   Lage   im  Relief.  Beispielsweise  wurde   der  Maintalbereich  (GeoRE   MTAG)  als   flache  Auf

schüttungsform inklusive der angrenzenden Talhänge definiert  (GeoRE MTHB). Auch Umlauf

berge  (GeoRE   MTUB)  oder   Fluvialreliefs  (GeoRE   SHFT)  sind   im   morphogenetischen   Zu

sammenhang   mit   der   Maintalentwicklung   zu   sehen.   Sie   wurden   daher   von   anderen   Raum

einheiten   unterschieden,   die   ebenfalls   kuppige   Formen   oder   stark   zertalte   Reliefausschnitte 

beinhalten. Auf diese Weise entstanden zahlreiche Kategorien an Geomorphologischen Raum

einheiten, die sich übergeordnet durch charakteristische Kennlinien der Hangneigung und der 

Höhenlage auszeichnen und untergeordnet auf unterschiedliche Formungsprozesse zurückge

führt werden können.

Tab. 3: Geomorphologische Raumeinheiten und ihre Erfassungskriterien – Merkmalscharakteristika 
insbesondere der Hangneigung und der Höhenlage. [folgende Seiten].
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Im Anschluss an die graphische Ermittlung der Raumeinheiten können die Ergebnisse durch de

skriptiv statistische Verfahren überprüft werden. Grundlage bilden die numerischen Daten der 

attributisierten GISGrafik. Für jede Geomorphologische Raumeinheit wurden Histogramme der 

Hangneigung und der Höhenlage gezeichnet und graphisch gegenübergestellt (Tab. 3). Es bleibt 

festzuhalten,   dass   die   einzelnen   Raumeinheiten   jeweils   charakteristische   Verteilungen   der 

Hangneigung   und   der   Höhenlagen   aufweisen,   welche   die   durchgeführte   Abgrenzung   recht

fertigen. Das hier vorgestellte Konzept der Geomorphologischen Raumeinheiten wird dadurch 

nachträglich begründet.

2.2.2 Überblick über die Geomorphologischen Raumeinheiten im Spessart

Die Kartierung von  Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE)  liefert  eine wichtige mor

phographische Übersicht des engeren Untersuchungsgebietes Spessart. Dieses Konzept wurde 

hier alternativ zu gängigen Methoden der geomorphologischen Kartierung  (LESER et al. 1975) 

angewendet. Es beruht auf der GISgestützten Umsetzung und Auswertung von digitalen Hö

hendaten und der Erstellung eines Geländemodells für das engere Untersuchungsgebiet. Gerade 

in einer waldreichen Mittelgebirgsregion wie dem Spessart ist die ergänzende computergestützte 

Betrachtung des  Formeninventars  unablässlich.  Es können dadurch solche morphologischen 

Zusammenhänge visualisiert werden, die im Gelände insbesondere im kleinmaßstäblichen Be

reich nicht erkennbar sind. Das vorgestellte Konzept der Geomorphologischen Raumeinheiten 

ist daher geeignet, um ein aussagekräftiges und ein räumlich differenziertes Bild der morpho

graphischen Situation im Spessart zu zeichnen. 

Die kartographische Darstellung der Geomorphologischen Raumeinheiten im Spessart (Abb. 12) 

wird im zentralen Bereich durch die Einheiten der Sandsteinstufe  (GeoRE SS)  und des Intra

montanen  Beckens  (GeoRE   SHIMB)  geprägt.   Diese  Einheiten dienen  der  großzügigen  Glie

derung des gesamten Raumes. Es kann in einen nördlichen Sandsteinspessart und einen südli

chen   Sandsteinspessart  sowie   in  den  Vorderen   Spessart  differenziert  werden.  Diese Gebiete 

sind jeweils durch vergleichbare Kategorien an Geomorphologischen Raumeinheiten geprägt. 

In der Regel treten flächige (Dachflächen) sowie streifenförmige Hochbereiche (Höhenrücken) 

auf, die von abgesetzten Niveaus (Rumpftreppengebiete) umrahmt werden. Bei starker fluvialer 

Zerschneidung der Flächen wird von  fluvialen Deformationsgebieten  oder von  Zertalungsge

bieten gesprochen. Der GroßwallstadtObernburger Graben wird gesondert betrachtet und ge

samtheitlich   als   GeoRE  Tektonischer   Graben  definiert.   Großzügige   flache,   insgesamt   leicht 

geneigte Flächen werden unter dem Terminus  Abdachungsgebiete  geführt. Kleingliedrige An

ordnungen von Kuppen müssen ebenfalls gesondert als  Kuppenrelief  betrachtet werden. Auch 

großzügig gestreckte Hangbereiche sind als eigene Raumeinheit kartiert. 
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Abb. 12: Karte: Geomorphologische Raumeinheiten im Spessart.  Grundlage: Digitales Geländemodell
DGM 25 © Landesamt für Vermessung und Geoinformation – Karte: Hangneigungen im Spessart.
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2.2.3 Dachflächen und Höhenrücken des nördlichen Spessarts

Eine herausragende Dachfläche des nördlichen Spessart ist die Alsberger Platte (GeoRE SHDF

7), die durch eine  flächige Anpassung an eine untermiozäne Basaltdecke geprägt ist  (Abb. 13). 

Ausgehend vom Alsberger Plateau zieht der Höhenrücken MarkBerg (GeoRE SHHR2) durch

schnittlich im 480 m NNNiveau zur  Dachfläche Horst  (GeoRE SHDF15)  hinüber  (Abb. 14). 

Diese Hochfläche ist durch die flächige Erhebung Horst (539,6 m NN) und Bieberhöhe (532,8 m 

NN) gekennzeichnet, die durch geringfügig abgesetzte Flächen und durch das Quellgebiet der 

Jossa  (GeoRE SHQM1)  bei  Joßgrund/Villbach erweitert werden. Zwischen den Basaltschloten 

Beilstein und Hoher Berg  (Kap. 4.3.1.4.1) wechselt, an einer Störung abgesetzt, aber morpholo

gisch unmerklich, der Gesteinsuntergrund dieser Dachfläche von der SalmünsterWechselfolge 

(suSM) zum Volpriehausener Geröllsandstein (smV). Partielle Gesteinsbleichungen konnten im 

Lesesteinbefund besonders im westlichen Bereich des Horstes nachgewiesen werden. Die Dach

fläche löst sich im Bereich Biebergrund in die Höhenrücken QuerenBerg (GeoRE SHHR6) und 

Pfarrküppel (GeoRE SHHR4) auf, die etwas niedriger ansetzen. 

Abb. 13: Karte: Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) im nördlichen Sandstein
spessart und im Schlüchterner Becken.  Legende siehe S. 51, Abb. 12.
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Abb. 14: Karte: Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) im nordöstlichen 
Sandsteinspessart.  Legende siehe S. 51, Abb. 12.

Mit dem Höhenrücken Waldspitze (GeoRE SHHR3) schließt südlich der Dachfläche Horst ein 

insgesamt geschwungenes, teils verästeltes Höhenrückensystem an, das die Wasserscheide zwi

schen Lohrbach und Jossa darstellt. Der Höhenrücken teilt sich an der Waldspitze (522 m NN) in 

einen   nördlich   und   einen   südlich   verlaufenden   Ast.   Die   nördliche   Fortsetzung   leitet   mit 

wechselnden Richtungen zur Dachfläche Hanauer Berg (GeoRE SHDF2) über, die sich durch 

besonders ausgedehnte Flachbereiche von den umgebenden Hängen (GeoRE SHHB2, GeoRE 

SHHB4),  Zertalungsgebieten  (GeoRE SHZT3),  fluvialen Deformationsgebieten  (GeoRE SH

DG3) und dem Höhenrücken Steiniger Berg (GeoRE SHHR1) absetzt. Die Verflachung ist in 

weiten Bereichen in der HardegsenFolge (smH) angelegt (SCHWARZMEIER & WEINELT 1993), 

allerdings schneidet eine Störung die Dachfläche. Im Bereich der nördlichen Hochscholle steht 

in  den höchsten Lagen bereits  die  SollingFolge   (smS)  an.  Allgemein  wird  diese  bedeutende 

Verebnung   durch   aushaltende   mechanisch   feste   Sandsteine   der   benannten   Buntsandstein

Einheiten unterlagert.  In einigen flachen Aufwölbungsbereichen konnte aber auch Saprolit  in 

fester Varietät nachgewiesen werden (Kap. 4.1.3). 
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Verfolgt man den  Höhenrücken  Waldspitze  (GeoRE SHHR3)  von der  Waldspitze  in südliche 

Richtung,   stellt   man   die   zunächst   eggische,   ab   dem  Eichenberg  (544   m   NN)   nordöstlich 

Frammersbach  die herzynische Orientierung fest. Mit der  Hermannskoppe  (567 m NN) ist die 

zweithöchste Erhebung des Spessarts in den Höhenrücken integriert. Im Bereich der Hermanns

koppe ist der Höhenrücken verästelt und bildet einen herzynisch streichenden Auslieger in das 

Intramontane Becken BaßbergSailhöhe (GeoRE SHIMB1) bei Flörsbachtal/Lohrhaupten, so

wie in die gegenläufige Richtung. Die höchste Erhebung liegt im Kreuzungspunkt der Höhen

rücken. Die Erhebung liegt im Bereich einer BuntsandsteinScholle, die eine geringfügig erhöhte 

Position   der   susmGrenze   aufweist  (Kap.   2.1.3.2,  Abb.  11).   Nach   MATTHESS   &   MURAWSKI 

(1978) liegt im Bereich des höchsten Punktes der  Hermannskoppe die Schichtgrenze bei 480 m 

NN,   dementsprechend   um   30   m   höher   als   bei   den   benachbarten   Schollen.   Südlich   der 

Hermannskoppe  liegt ein lockerer, Block und Steinfreier Grobsand im oberflächennahen Un

tergrund, wie in offengelassenen Bodenprofilen beobachtet werden konnte, die für Lehrzwecke 

vom Forstbetrieb angelegt wurden. Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe  

Der Höhenrücken besitzt mit dem MüsselBerg (478 m NN) noch einmal eine flächige Ausbuch

tung östlich Partenstein, bevor er an die Dachfläche Sohlhöhe (GeoRE SHDF8) anschließt. Der 

MüsselBerg, wie auch die Sohlhöhe werden vom oberem Buntsandstein (Plattensandsteins, so2) 

unterlagert. 

Mit dem GemündenZeitlofser Wald schließt sich östlich der Sinn ein Höhenzug an, der natur

räumlich bereits der Südrhön zugeschrieben wird (NRE 140.0; Kap. 2.1.6). Die Dachfläche Tau

berleitenkopf  (GeoRE   SHDF6)  stellt   die   größte   zusammenhängende   Fläche   im   Untersu

chungsgebiet dar, die insgesamt mit geringen Neigungen nach N ansteigt (SCHWENZER 1968). 

Die Geologie der Hochfläche wird durch die obersten Gesteinsschichten des Mittleren und die 

unteren Straten des Oberen Buntsandsteins bestimmt. 

Eine   vergleichbare   Geologie   besitzen   die   Hochflächen   in   der   Umgebung   von  Lohr   a.   Main 

(Dachfläche Sohlhöhe, GeoRE SHDF8 und Dachfläche Steckenlaubshöhe, GeoRE SHDF9). 

Diese Dachflächen liegen in Maintalnähe z.B. am Harres (430 m NN) bei Gemünden a. Main in 

niedrigerer   Höhenlage,   im   Vergleich   zur   Dachfläche   Tauberleitenkopf.   Ausgedehnte   Vereb

nungen im räumlichen Umfeld des Plattensandsteins (so2) wurden auch im Bereich der  Wert

heimer Hochfläche  (141.1 , Kap. 2.1.6)  kartiert, die bereits außerhalb des Betrachtungsgebietes 

Spessart liegt.
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2.2.4 Rumpftreppen; fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete des 

nördlichen Spessarts

Das   System   an   Hochflächen   und   Höhenrücken   wird   durch   niedrigere   Flächenniveaus   ein

gerahmt,  die  hier  als  Rumpftreppengebiete  kartiert  wurden.  Diese Raumeinheiten sind zwar 

durch   einzelne  Talbereiche   gegliedert,  haben   aber   insgesamt   einen   hohen   Anteil   an   flachen 

Landschaftsausschnitten. Sie unterscheiden sich hierbei von  fluvialen Deformationsgebieten, 

die eine höhere Zertalungstendenz und damit einen höheren Anteil an steileren Hangneigungen 

besitzen.   Diese   Gebiete   gehen   sind   durch   Flächen  geprägt,   die   randlich   stark   aufgelöst  und 

zerlappt sind. In beiden Fällen ist die ursprüngliche Flachlandschaft mehr oder minder in einzel

ne Höhenzüge aufgelöst. Die Höhenzüge bleiben orographisch stets unter den kartierten Hoch

flächen und Höhenrücken zurück, an denen sie ansetzen. 

Das  Zertalungsgebiet  Bieber,  Kasselbach,  Orb,  Klingbach  (GeoRE   SHZT2)  steht   für   einen 

stark durch fluviale Deformationen geprägten Landschaftsausschnitt, der insbesondere in den 

jeweiligen oberen Talabschnitten eine Hochposition der susmGrenze besitzt. 

Abb. 15: Foto: Spessart
Hochfläche mit Höhen
rücken Waldspitze (l.) 
und Hochfläche Horst 
(r.), sowie Flächennive
aus (Standort), weit ge
spanntes Kerbtal des 
oberen Joßgrunds.  
Standort: Königsberg 
bei Joßgrund/Pfaffen
hausen, NSpessart, 
Blickrichtung: SW.

Getrennt durch die Dachfläche des Horstes schließt sich südlich das fluviale Deformationsgebiet 

Oberer Joßgrund (GeoRE SHDG3) an. Im Oberen Joßgrund, der häufig bis in die Höhenlagen 

durch   landwirtschaftliche   Nutzflächen   geprägt   ist,   kann   der   Flächencharakter   dieser   Raum

einheit nachempfunden werden. Der Blick,  z.B.  von der Verebnung des  KönigsBerges  (456 m 

NN)  in den nördlichen Joßgrund veranschaulicht die räumlich eingeschränkten Flächen, die, 

von Rahmenhöhen umgeben, am unteren Rand aber von Taleinschnitten deformiert sind (Abb. 

15).   Bei  Bad   SodenSalmünster/Mernes  verengt   sich   der  Joßgrund  und   wird   in   der   ge
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schwungenen Biegung nach E hin fortan von steileren und wenig gegliederten Hangabschnitten 

(GeoRE SHZT3, GeoRE SHZT15) begleitet. Die Gewässer sind kaum mehr verästelt, sondern 

streben relativ geradlinig der Jossa zu. Die Ausnahme bildet der Rohrbach, der erst erzgebirgisch, 

nach einem scharfen Knick fränkisch orientiert von N her der Jossa zufließt. 

Das  Deformationsgebiet  Steinbachsgrund  (GeoRE SHZT7)  liegt südlich der  Jossa  und groß

räumig, nicht sedimentologisch gesehen, im Gleithangbereich der JossaSchleife. Die Sonderstel

lung   der   zentralen   Dachfläche   des  Hanauer   Berges   (GeoRE   SHDF2)  wird   durch   die 

saumartigen Hangbereiche (GeoRE SHHB2; GeoRE SHHB4) mit Winkeln über 10° unterstri

chen. Sie setzen die Hochfläche gegen das südlich angrenzende Zertalungsgebiet der Westlichen 

Sinnzuflüsse (GeoRE SHZT13)  z.T. über 100 m ab. Die einzelnen Verebnungen erreichen im 

nördlichen Bereich  nur  noch  Höhen um   370  m   NN.   Das  Talsystem  der  Fella  und  Aura,   des 

Fliesenbaches und des Sindersbaches greift in die Flächen stark verästelt, aber meist mit moderat 

geneigten Talhängen hinein. 

Ausgehend vom  Höhenrücken  Waldspitze  (GeoRE   SHHR3)  und dem  Rumpftreppengebiet 

Hermannskoppe (GeoRE SHRT7) fällt die Landoberfläche kontinuierlich zum Sinntal ab, wird 

aber durch einzelne Flächen treppenartig gegliedert. Die Abdachung wird nur in Sinntalnahen 

Bereichen durch die Schichtlagerung unterstützt, die gleichen Neigungstendenzen folgt. Der ge

treppte Aufbau der Hänge und die starke Zertalung führten dazu, dieses Gebiet nicht als Abda

chungsfläche,   sondern   als   Zertalungsgebiet   anzusprechen,   obwohl   die   übergeordnete   Abda

chung der Landoberfläche erkennbar ist. 

Das Zertalungsgebiet ist im Gegensatz zu Gebieten vergleichbarer Morphologie nicht durch den 

Ausstrich des Unteren Buntsandsteins, sondern durch die Gesteinsschichten des sm geprägt. Im 

Bereich   der   Mittelhänge   liegt   morphologisch   unmerklich   die   Schichtgrenze   susm.   Die   ver

ästelten Talsysteme sind daher auch im Kartenbild der Geologischen Karte durch die stark aufge

lösten Ausstrichbereiche des Mittleren Buntsandsteins nachzuvollziehen (Kap. 2.1, Abb. 2). 

Östlich der Sinn wird die Talflanke in ihrer gesamten Mächtigkeit von den Schichten des sm auf

gebaut. Der Talabschnitt, der explizit als Hangbereich Tauberleitenkopf (GeoRE SHHB3) aus

gewiesen wurde, ist in weiten Bereichen auffällig gestreckt. Nördlich Burgsinn besitzt das Sinntal 

fränkische Richtungen, im südlichen Talbereich sind eggische Elemente erkennbar. 

2.2.5 Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe und Schlüchterner Becken

Als zentrales Bindeglied zwischen nördlicher und südlicher SpessartHochfläche fungiert das In

tramontane   Becken   BaßbergSailhöhe  (GeoRE   SHIMB1),   das   räumlich   nahezu   mit   dem 

Einzugsgebiet der  Lohr, inklusive der Tributäre  Lohrbach und  Aubach  korreliert. Die Beckensi
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tuation mit den rahmenden Dachflächen und Höhenrücken sowie WalmHöhenrücken wurde 

zunächst in der Karte der Höhenschichten (Kap. 2.1.4,  Abb. 6) auffällig. Auch an wenigen Aus

sichtspunkten   im   Gelände   ist   der   Beckencharakter   nachzuvollziehen,   z.B.   an   der   waldfreien 

Verebnung (470 m NN) am Lärchenberg bei Heinrichsthal (Abb. 16). 

Abb. 16: Foto: Intramon
tanes Becken  Baßberg
Sailhöhe mit restriktiven 
Flächen, südliche 
Rahmenhöhen der 
Hochfläche Stecken
laubshöhe und Hengst
kopf.  Standort: Lär
chenberg bei Heigen
brücken/Heinrichsthal, 
zentraler Spessart, Blick
richtung: SSE.

Die Rahmenhöhen erreichen am WalmHöhenrücken Hirschhörner (GeoRE SSWH4) und am 

WalmHöhenrücken Schwarzkopf (GeoRE SHWH5) ihren niedrigsten Bereich. Hier liegen die 

Rahmenhöhen an den Hirschhörnern selbst und an einem nördlich gelegenen Pass nur noch bei 

390   bzw.   380   m   NN.   Die   herausragenden   Rahmen   bilden   im   NW   der  WalmHöhenrücken 

Eselshöhe (GeoRE SHWH3) mit 519,7 m NN und im Süden die Dachflächen Sohlhöhe (GeoRE 

SHDF8) und Steckenlaubshöhe (GeoRE SHDF9) mit 536 und 542 m NN. Insbesondere der 

südliche  Rahmen  ist   von   Interesse,   da   er   einen  zusammenhängenden   Ausbiss   des   Mittleren 

Buntsandsteins   darstellt,   der   partiell   von   Gesteinsschichten   des   Oberen   Buntsandsteins   im 

Hochflächenbereich überlagert wird. Nach SIEBERT (1934: 55; [o. Seitenangabe], Karte 2) sind 

die Hochflächen im sm in der Umgebung von Lohr a. Main Bestandteil der „Stufe des Mittleren 

Buntsandsteins“. Beachtlich ist, dass der Unterlauf der Lohr die Landstufe quert und das Stufen

vorland in Richtung Hochfläche entwässert8. 

In den höheren Stockwerken des Intramontanen Beckens, z.B. der  Ludwigshöhe (482,6 m NN), 

sind verschiedene Flächenniveaus konserviert, die das ehemalige Beckenniveau vor der fluvialen 

Deformation durch die Gewässer des LohrSystems repräsentieren. Die Ludwigshöhe wurde auf

8 Einen   vergleichbaren   Befund  erhält   man   auch   im   Gebiet   der   südlichen   SpessartHochfläche.   Hier 
entwässert die Hafenlohr durch den Höhenzug hindurch Richtung östliches Mainviereck (Kap. 2.2.6). 
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grund des deutlichen Flächencharakters als  Rumpftreppengebiet (SHRT9)  kartiert. Alle wei

teren gestaffelten Hangbereiche werden als  Saumgebiete des Intramontanen Beckens (GeoRE 

SHIMBS1, GeoRE SHIMBS2, GeoRE SHIMBS3) angesprochen. Sie leiten in unterschiedli

chen Niveaus von den umliegenden Dachflächen zum zertalten Intramontanen Becken über.

Das Schlüchterner Becken nimmt tektonisch, geologisch und geomorphologisch eine besonde

re Stellung innerhalb des Spessarts ein. Die tektonische Einmuldung des Gebietes ist auf die Lage 

im Kreuzungspunkt der  KinzigtalMulde  und der  Schlüchterner Mulde  zurückzuführen (DIE

DERICH & HICKETHIER 1970). Die Einmuldung äußert sich auch in einer lebhaften und klein

gliedrigen Bruch und Verwerfungstektonik (Kap. 2.1.3). Eng mit der tektonischen Entwicklung 

ist die besondere geologische Situation verbunden. Die Geologie dieses Gebietes ist durch die 

Ausstrichbereiche des Mittleren und des  Oberen Buntsandsteins geprägt,  daneben bildet  der 

Untere Muschelkalk kleinere Kuppenbereiche. Tertiärsedimente streichen flächig oder in hän

giger Lage saumartig aus. Hier deckeln Vulkanite die Sedimente ab und bilden darüber z.T. flä

chige Plateaus (Abb. 17). 

Abb. 17: Foto Oberes Kin
zigtal, Rahmenhöhen 
bewaldet im Muschel
kalk/Basalt (Hinter
grund (l.), Sockel in Ton
steinen der RötFolge 
mit Muschelkalk
Steinen als Solifluktions
material.  Standort: 
GerlingsBerg bei 
Schlüchtern/Herholz, 
Schlüchterner Becken, 
Blickrichtung: SSE.

Die besondere geogene Konstellation äußert sich in einer lebhaften Reliefierung dieses Gebietes, 

die von den großzügigen Formen des SandsteinSpessarts deutlich abweicht. Insgesamt wird das 

Schlüchterner   Becken  als   Intramontanes   Becken   gesehen,   das   zunächst   tektonisch   angelegt 

wurde,  aufgrund dessen aber  auch eine besondere Verwitterungs  und Abtragungsgeschichte 

erlebte. Die verbreiteten Basaltdecken haben als endogener Impuls zusätzlich die Reliefentwick

lung beeinflusst. 
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Das zentrale  Schlüchterner Becken  wird vom Aufschüttungsbereich der  Kinzig  (SHAG5)  ge

prägt, der sich im Stadtgebiet von Schlüchtern verästelt. Der bedeutendste Talbereich folgt dem 

abknickenden Kinzigverlauf  bis   in  die  Nähe der  Kinzigquelle.   Im Bereich der  Talweitung bei 

Steinau a.d. Straße  wird der südliche Rahmen durch ein ausgeprägtes Abdachungsgebiet  (SB

AD1)  gebildet, das mit gleichbleibender Tendenz im oberen Buntsandstein vom Basaltplateau 

der Alsberger Platte (SHDF7) zur Kinzig abdacht. Die kuppenartigen Bereiche des Weinberges 

(SBKR1) und des Bellinger Berges (SBKR2) sind als Aufsitzer dieser Fläche zu interpretieren. 

Weitere   zentrale   Gebiete   des  Intramontanen   Beckens   (SBIMB1   bis   SBIMB4)  sind   oro

graphisch gering von der Talsohle abgesetzt und eher dellenartig gegliedert. Tendenziell höhere 

Anteile   an   steilen   Hangneigungen   zeigen  die   Saumgebiete   des   Intramontanen   Beckens  (SB

IMBS1 bis SBIMBS3). Die hohe Zertalungstendenz ist insbesondere im Gebiet des Elmbaches 

und des Steinaubaches erkennbar. In gleicher Weise ist das Einzugsgebiet des Ahlersbaches durch 

starke Zertalung geprägt und wird als Zertalungsgebiet  (SBZT1)  angesprochen. Der südliche 

Rahmen bildet  die  Dachfläche  Kelterberg  (SBDF3),  die  von  niedrigeren Niveaus  umrahmt 

wird (SBRT4, SBRT5). Die Wasserscheide zwischen Kinzig und SinnSystem ist als Flächen

pass ausgebildet und als solcher in die Rumpftreppengebiete integriert. 

Kuppige Reliefausschnitte sind an das Verbreitungsgebiet des Muschelkalkes geknüpft  (SBKR

3).  Mit der  Steinfirst  (SHKR1)  bildet eine exponierte Erhöhung den Übergang zum südlich 

angrenzenden Sandsteinspessart. 

2.2.6 Dachflächen und Höhenrücken des südlichen Spessarts

Die Hochgebiete des südlichen Spessarts schließen südlich des Intramontanen Beckens (GeoRE 

SHIBM1)  an  (Abb. 19, 20).  Die  Steckenlaubshöhe  (GeoRE SHDF9)  bildet eine Hochfläche 

vergleichbar  der beschriebenen  Dachfläche  Sohlhöhe  (GeoRE SHDF8).  Sie wird durch den 

markanten Taleinschnitt   des  Rechtenbachs   (GeoRE   SHZT5)  von   der  südlich angrenzenden 

Dachfläche Klosterküppel (GeoRE SHDF10) abgeteilt. Das Quellgebiet Rechtenbach (GeoRE 

SHQM2) liegt unmittelbar im Bereich des Flächenpasses (450 m NN) bei Neuhütten/Bischbor

ner Hof, der die Hochflächen über den Höhenrücken Hirschberg (GeoRE SHHR8) verbindet. 

Mit   wechselnder   Richtung   von   herzynisch   nach   rheinisch   entwässert   der  Rechtenbach  ohne 

nennenswerte Zuflüsse mit außergewöhnlich gestrecktem Längsprofil (Abb. 129, Kap. 6 Anhang) 

in Richtung Main bei Lohr a. Main. Die auffällig flache Quellmulde geht im Mittel und Unterlauf 

allmählich in ein gegliedertes Tal mit Vförmigem Querschnitt über. 

Die Hochflächen in der Umgebung des Rechtenbaches haben über den Höhenrücken Hirsch

berg (GeoRE SHHR8) Anschluss zu der westlich angrenzenden Dachfläche Hengstkopf (Geo
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RE SHDF11). Die Dachfläche erreicht am namensgebenden Hengstkopf 506,1 m NN und ist zu 

den Rändern in einzelne, leicht abgesetzte Verebnungen gegliedert. Ein Pass leitet zur zentral ge

legenen  Dachfläche GeisbergKönigsberg  (GeoRE SHDF12) über, der mit etwas niedrigerem 

Höhenniveau von maximal 466 m NN direkten Anschluss an den WalmHöhenrücken Hirsch

kopf  (GeoRE SSWH6)  hat. Dieser Höhenkomplex umsäumt von N her das  Zertalungsgebiet 

Hafenlohr (GeoRE SHZT6).

Das Gebiet südlich der  Hafenlohr ist von dem zentralen, rheinisch streichenden Höhenrücken 

Geiersberg  (GeoRE SHHR6; Abb. 18)  geprägt,  der die höchste Spessarterhebung an seinem 

nördlichen,  Hafenlohrtalnahen Ende integriert. Im Untergrund des  Höhenrückens Geiersberg 

lagern über dem Sockel aus Unterem Buntsandstein die Schichten des Mittleren Buntsandsteins. 

SIEBERT (1934: 55) bringt den Höhenrücken morphologisch mit dem sm in Verbindung und 

kartiert die „Stufe des Mittleren Buntsandsteins“ vom südlichen Spessart über die Steckenlaubs

höhe bis an die Jossa heran. 

Abb. 18: Foto: Abdachungs
fläche des SESpessarts 
mit eingeschalteten 
Verebnungen und obse
quenten, schwach ein
gesentken Entwässe
rungsbahnen (Abda
chung vom Geiersberg 
zur Aufnahmestand
ortes).  Standort: Vereb
nung bei Bischbrunn/ 
Esselbach, SESpessart, 
Blickrichtung: NW.

Westlich des Höhenrückens Geiersberg (GeoRE SHHR6) setzt sich orographisch abgesetzt das 

Höhensystem über das  Rumpftreppengebiet  Echterspfahl  (GeoRE SHRT14)  und den  Walm

Höhenrücken Bildkopf (GeoRE SSWH7) fort. Südlich dieses Walmabschnitts schließt der Hö

henrücken Hohe Warte (GeoRE SHHR11) und der Höhenrücken Eichenberg (GeoRE SHHR

7) an. Begleitet von kleineren Rumpftreppengebieten (GeoRE SHRT4, GeoRE SHRT10) zieht 

er zur Dachfläche Eichelsberg (GeoRE SHDF13) hinüber. 
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Abb. 19: Karte: Übersicht über die Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) des 
südöstlichen Sandsteinspessarts.   Legende siehe S. 51, Abb. 12.

Die zuletzt genannten Hochgebiete, inklusive der Fläche Echterspfahl (GeoRE SHRT14), ent

sprechen einem dominant auftretenden Niveau im SWSpessart. In einigen Bereichen, z.B. am 

Eichelsberg (407 m NN), wurden flächenhafte Verwitterungsbildungen in den Sandsteinen des su 

nachgewiesen (JUNG 1996, 2004). Vergleichbare ausgedehnte Verwitterungsbildungen gibt es im 

Untergrund des vorgelagerten Rumpftreppengebietes Weißer Leimen (GeoRE SHRT13). Diese 
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Fläche leitet im Niveau von 300 m NN zum Maintal bzw. zur Untermainebene über. Der Anstieg 

vom Niveau der ETerrasse WaltersBerg (150,1 m NN) zum Hoher Berg (216 m NN) südlich Sulz

bach a. Main ist im Stile eines Rampenhanges ausgebildet. 

Abb. 20: Karte: Übersicht über die Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) des 
südwestlichen Sandsteinspessarts.   Legende siehe S. 51, Abb. 12.
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Eine vergleichbare flächenhafte Verbreitung saprolitisierter Sandsteine wurde in den Hochlagen 

des zentralen Spessarts nicht mehr nachgewiesen. Viele Dachflächen und Höhenrücken werden 

von   mechanisch   festen   Gesteinsschichten   unterlagert.   Dies   betrifft   z.B.   den  Höhenrücken 

Langer Berg (GeoRE SHHR10), der von Gesteinen der SollingFolge (smS) aufgebaut wird. Im 

Bereich von Flächenpässen sind die Schichten der HardegsenFolge (smH) verbreitet. Der Hö

henrücken schließt die rheinisch streichende  Grabenflanke LangerBerg, (GeoRE GOGGF1) 

des GroßwallstadtObernburger Grabens (GeoRE GOGTG1, GeoRE GOGTG2) nach E/SE ab. 

Der Lange Berg bildet an seinen südlichen Flanken den markanten Talhang des  Mains (GeoRE 

MTHB4), der auch als Mainhölle bezeichnet wird. Östlich von Collenberg/Kirschfurt  liegt der 

Höhenrücken nicht mehr unmittelbar am Main, sondern wird vom Zertalungsgebiet des Fechen

bachs und des Uhlenbachs (GeoRE SHZT11) getrennt. Die nördliche Grenze des Höhenrückens 

bildet das Aubachtal (GeoRE SHZT12), das durch wechselnd herzynisch bis steil erzgebirgische 

Richtungen geprägt ist. 

Der  Höhenrücken  Langer   Berg  (GeoRE   SHHR10)  geht   weiter   östlich,   orographisch   un

merklich,  in das langgestreckte  Rumpftreppengebiet  Hundsrückkopf  (GeoRE SHRT8)  über. 

Das Gebiet  schließt weiter nördlich niveaugleich an die Fläche Echterspfahl (GeoRE SHRT14) 

an und leitet mit einem Anstieg  (GeoRE SHHB5) über verschiedene Niveaus  (GeoRE SHRT

12) zum Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SHHR6) über. 

Die ausgedehnte Dachfläche Geißhöhe (GeoRE SHDF14) bildet ein geologisches wie morpho

logisches Bindeglied in rheinischer Fortsetzung zum  Höhenrücken Langer Berg (GeoRE SH

HR10)  und zum östlich gelegenen  Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SHHR6).  Überleitend 

wirkt der  Quellmuldenbereich  Aubach  (GeoRE  SHQM3),  der vergleichbar  den  Quellmulden 

Kleiner Grund (GeoRE SHQM5), Faulbach (GeoRE SHQM4) und Kropfbach (GeoRE SHQM

6) unmittelbar an flächenhafte Hochgebiete anschließt. Mit der Dachfläche Hoher Berg (GeoRE 

SHDF3) liegt noch einmal ein isolierter, langgestreckter Höhenbereich im südlichen Mainvier

eck,   nordwestlich   von   Faulbach.   Für   diese,   letztendlich  Tafelbergähnlichen   Höhen   des   SE

Spessarts wurde assoziativ der Begriff „Sargdeckelberge“ geprägt (SPERBER 1983: 88 ff). 

2.2.7 Rumpftreppen, fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete des

südlichen Spessarts

Ein herausragendes Rumpftreppengebiet des südlichen Spessarts ist das  Rumpftreppengebiet 

Echterspfahl (GeoRE SHRT14), das größtenteils im 400460 m NNNiveau dem Höhenrücken 

Geiersberg (GeoRE SHHR6)  westlich  vorgelagert ist.  Die Fläche bildet im fränkischen Strei

chen den Übergang zur Sandsteinstufe und übernimmt im Bereich der Kleinaschaff zwischen 

den WalmHöhenrücken Hirschkopf (GeoRE SSWH6) und Bildkopf (GeoRE SSWH7) selbst 
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die Funktion des Walms. Die obersten Lagen werden von den groben Sandsteinen der Volprie

hausenFolge unterlagert (SCHWARZMEIER & WEINELT 1981), wobei ausgedehnte Flachformen 

den Gesteinsuntergrund nur in seltenen Fällen unmittelbar nachzeichnen. 

Mit   33,5  km²   ist   die   Fläche  Echterspfahl  (GeoRE   SHRT14)  sehr  ausgedehnt   und  umrahmt 

nördlich die Gewässer Elsava und den tributären Dammbach. Beachtlich ist, dass nicht der Gei

ersbergKomplex, sondern das Rumpftreppengebiet Echterspfahl die zentrale Wasserscheide des 

Spessarts zwischen der östlich orientierten Hafenlohr und dem westlich ausgerichteten Elsava

System ausbildet. 

Die Talsysteme Elsava und Dammbach (GeoRE SHZT9), die hier als Zertalungsgebiete kartiert 

wurden,  sind   in   die  Rumpftreppenlandschaft   Echterspfahl  (GeoRE   SHRT14)  eingelassen. 

Auch das Einzugsgebiet des Aubachs (GeoRE SHZT12), der eindrucksvoll die Flanke des Groß

wallstadtObernburger Grabens (GeoRE GOGGF1) durchbricht, ist als fluviales Zertalungsge

biet anzusprechen. 

Abb. 21: Foto: Abdachungs
gebiete BocksBerg und 
Karlshöhe sowie Zerta
lungsgebiet Hafenlohr, 
Heinrichsbach.  Stand
ort Verebnung TrauBerg 
(320 m NN), Blickrich
tung: NNW.

Im   zentralen   und   östlichen   Spessart   tritt   als   markantes   Zertalungsgebiet   das   Einzugsgebiet 

Hafenlohr, Heinrichsbach  (GeoRE SHZT6, Abb. 21)  in Erscheinung. Die  Hafenlohr  erschließt 

Bereiche östlich und westlich des Höhenrückens Geiersberg (GeoRE SHHR6). Der Geiersberg

Komplex   ist   gleichsam   ein   markanter  Wendepunkt   im  HafenlohrSystem.   Der   Oberlauf   mit 

wechselnd fränkisch bis variskischen Richtungen orientiert sich im Bereich dieses Höhenzuges 

konsequent fränkisch zum Main. In Höhe von  Rothenbuch/Lichtenau  durchbricht die  Hafen

lohr den Höhenzug des Geiersbergs. Im Vergleich zum tributären Heinrichsbach, der unmittelbar 

am östlichen Abhang des Höhenrückens entspringt, macht sich das erweiterte Einzugsgebiet in 

den GewässerLängsprofilen durch unterschiedlich steile Gefällslinien bemerkbar (Abb. 21, Abb. 

91, Kap. 6 Anhang). 
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2.2.8 Sandsteinstufe

Die gebräuchliche Bezeichnung „Schichtstufe des unteren Buntsandsteins“ (SIEBERT 1934: [o. 

Seitenangabe],   Karte   2;  Abb.   1)   ist   terminologisch   mit   überholten   Anschauungen   zur 

Stufengenese verknüpft. Auch die alternative Bezeichnung "Stufe des feinkörnigen Sandsteins" 

(SIEBERT 1934: 52) betont in starkem Maße den sedimentären Gesteinsuntergrund und damit 

den   morphologischen   Zusammenhang   mit   der   Stufengenese.   Es   wird   vorgeschlagen,   die 

zunächst   morphogenetisch   neutrale   Bezeichnug  Landstufe   des   Buntsandsteins  bzw. 

Sandsteinstufe zu verwenden.

Die   Stufe   wechselt   in   ihrem   gesamten   Verlauf   mehrfach   die   Orientierung,   ist   aber 

abschnittsweise   tendenziell   geradlinig   ausgerichtet.  Vorherrschende   tektonische   Richtungen 

(rheinisch, variskisch, herzynisch) kommen im Stufenverlauf immer wieder zur Geltung  (Abb. 

22).  Im  Büdinger Wald,  im nördlichen Untersuchungsgebiet,  ist  dies besonders auffällig.  Das 

BuntsandsteinGebiet   beginnt   hier   mit   einer   steil   herzynisch   orientierten   Landstufe.   Der 

Talaustritt der  Kinzig  ist im Knickbereich zwischen dem flachen herzynischen Verlauf nördlich 

und der rheinisch streichenden Stufenfront südlich angelegt. Dieser markante Richtungswechsel 

ist im weiteren Verlauf mit dem herzynischen bis fränkischen Abschnitt Franzosenkopf  oberer 

Kahlgrund und dem Stufenabschnitt oberer Kahlgrund – Kuppe am deutlichsten ausgeprägt. 

Die mehrfache Umorientierung ist im Stufenverlauf südlich der  Laufach  nicht mehr eindeutig 

erkennbar. Der Sandsteinrücken orientiert sich in diesem Gebiet partiell am Talverlauf der Lau

fach, der hier flach erzgebirgisch verläuft. Weiter südlich wird die Stufenfront immer deutlicher 

durch die Orientierung der jeweiligen  AschaffTributäre bestimmt und erlangt sukzessive den 

Charakter   einer   Talrandstufe.  Der   Stufenverlauf,   insbesondere   in   der   Umgebung   von 

Aschaffenburg/Gailbach  ist stark in einzelne Inselberge aufgelöst und nicht mehr eindeutig als 

geschlossene Landterrasse erkennbar. 

Gegenüber   bisherigen   Anschauungen   und   kartographischen   Darstellungen   (SIEBERT   1934, 

NIEMZ   1964,   SEMMEL   1995)   soll   die   Sandsteinstufe   nicht   als   linienhaftes,   den   Kristallinen 

Spessart  vom  Sandsteinspessart  trennendes Landschaftselement verstanden werden,  sondern 

als   saumartiger  Übergang  hoher   geologischer  wie  morphologischer  Diversität.   Innerhalb  der 

Geomorphologischen   Raumeinheit   der  Sandsteinstufe   (GeoRE   SS)  wird   durch   die 

verschiedenen   Raumeinheiten  eine   Sequenz   an   Formenelementen   beschrieben,   welche   die 

Komplexität dieses Landschaftsausschnittes verdeutlicht. 
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Abb. 22: Karte: Übersicht über die Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) der Sandstein
Stufe und des Vorderen Spessarts.  Legende siehe S. 51, Abb. 12.

2.2.8.1 WalmHöhenrücken

Der höhere Abschluss der Stufenbezogenen Reliefeinheiten wird hier als  WalmHöhenrücken 

definiert.  In dieser Terminologie kommt zum Ausdruck, dass der Höhenrücken morphogene

tisch mit der Sandsteinstufe in Verbindung steht und gleichzeitig als langgestreckte Flachform in 

hoher orographischer Position ausgebildet ist. Von N nach S können verschiedene WalmHöhen

rückenAbschnitte entsprechend der vorherrschenden Orientierung der Stufe benannt werden. 
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Abb. 23: Foto: Nördliche 
Sandsteinstufe mit den 
WalmHöhenrücken 
Eselshöhe (r.) und Glas
berg (l.) und restriktiven 
Flächen am Stufenhang 
(Reuschberg), restriktive 
Flächen im Stufenvor
land.  Standort: Klos
terberg bei Sailauf/Ei
chenberg, WSpessart, 
Blickrichtung: NE.

Der Abschnitt Franzosenkopf (GeoRE SSWH1) reicht vom GalgenBerg (393,1 m NN) über die 

Rauhe Heil (435,4 m NN) mit aufsteigender Tendenz zum Franzosenkopf (481,0 m NN). Mit her

zynischer Orientierung folgt der Abschnitt Glasberg (GeoRE SSWH2, Abb. 23) den Höhen Glas

B.  (476,1 m NN),  Hoher Querberg  (471,4 m NN) und  Tanzplatz  (465,8 m NN). Nahe der  Kapu

zinerspitze (420,8 m NN) beginnt der rheinisch orientierte Höhenzug der Eselshöhe (GeoRE SS

WH3) der sich mit dem Lärchenberg (517,1 m NN), Bei den sieben Buchen (507 m NN) und der 

SteigKoppe (501,6 m NN) etwa im 500 m NNNiveau bewegt. 

Mit herzynischen bis  fränkischen Richtungen zieht  der schmale und relativ  niedrig gelegene 

WalmHöhenrücken  Hirschhörner  (GeoRE SSWH4)  gelegentlich unterhalb der 400 m NN

Fläche zum etwas verästelten Höhenrücken Schwarzkopf (GeoRE SSWH5). Aufgrund der oro

graphischen Depression,  die  mit  der  Lage des  östlich angrenzenden Intramontanen Beckens 

korreliert,  kann dieser  WalmAbschnitt   für  eine  Gliederung  der  Sandsteinstufe  herangezogen 

werden.   Er   trennt   die   nördliche   Sandsteinstufe   vom   südlichen   Stufenabschnitt,   der   im 

Folgenden beschrieben werden soll. 

Der rheinisch streichende Abschnitt  Hirschkopf (GeoRE SSWH6) wurde aufgrund der ausge

dehnten   flachen   Hangneigungen   sehr   großzügig   kartiert   und   ist   dementsprechend   eher   als 

WalmDachfläche,   denn   als  WalmHöhenrücken   einzuordnen.   Die   Höhen  MiesBerg  (484   m 

NN), der Hirschkopf (475 m NN) und die Weißensteiner Höhe (482 m NN) sind in diesen Höhen

rücken integriert. Das Rumpftreppengebiet Echterspfahl (GeoRE SHRT14), die flächig in den 

zentralen Spessart hineinreicht und nicht weiter differenziert werden kann, übernimmt parallel 

zur  Kleinaschaff  die Funktion des Walms. Der  Höhenrücken  Bildkopf  (GeoRE SSWH7)  leitet 
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flach rheinisch zu den südlich gelegenen Stufenabschnitten über, die hier uneinheitlicher im 400 

m NNNiveau ausgebildet sind. Als nördlich ausgerichteter Auslieger um 420 m NN überbrückt 

der schmale Höhenrücken PfaffenBerg (GeoRE SHHR9) zum InselbergKomplex FindBerg 

(GeoRE SSIB9). 

2.2.8.2 Stufenhang mit Stufentrauf

Der Stufenhang (GeoRE SSSH) leitet mit insgesamt großen Hangneigungen bis zu 25 ° von den 

WalmHöhenrücken und der Stufentrauf zum StufenhangSaum, zur Stufenrandsenke oder di

rekt zum Stufenvorland über. Der Stufenhang folgt nicht konsequent den Richtungen des Walm

Höhenrückens. Der Stufenhangverlauf wird teilweise von subsequenten Vorlandgewässern be

gleitet und durch obsequente Fließgewässer in einzelne Talbuchten gegliedert. 

In die Geomorphologische Raumeinheit des Stufenhangs sind einzelne Verebnungen integriert, 

welche etwas niedriger am WalmHöhenrücken ansetzen und einzelnen Ausliegern der gebuch

teten   Stufenabschnitte   folgen.   Besonders   ausgeprägte   vorgelagerte  Verebnungen   finden   sich 

westlich der Eselshöhe (GeoRE SSWH3) im 400 m NNNiveau (Stufenhang Eselshöhe, GeoRE 

SSSH3). Der WalmBereich ist hier zweigliedrig angelegt, dadurch dass zwei signifikante Vereb

nungsniveaus zwischen Höhenrücken und versteiltem Stufenhang auftreten. Das höhere und äl

tere  Niveau setzt  sich  mit  460480 m NN nur geringfügig vom Höhenrücken ab.  Ein tieferes 

Verebnungsniveau bewegt sich zwischen 400 und 430 m NN und ist z.B. an der  Kuppe bei  Sai

lauf/Eichenberg vorgelagert. 

Beide Niveaus  können die  Funktion der  Stufentrauf  als  markanter  Übergang zum versteilten 

Stufenhang  übernehmen.   Der  nördlich  anschließende  Stufenhang  zwischen  Kapuzinerspitze 

und Franzosenkopf (GeoRE SSSH2) beinhaltet nur das untere Zwischenniveau um 400 m NN, 

wobei der WalmBereich hier nur unwesentlich höher liegt. 

Der StufenhangAbschnitt Steigkoppe bis Schwarzkopf (GeoRE SSSH4) südlich der Eselshöhe 

ist nahezu ohne Zwischenniveaus gestaltet. Erst der südlich angrenzende Stufenbereich im Win

kel zwischen Laufach und Aschaff (GeoRE SSSH5)  ist durch zahlreiche Verebnungen um das 

400 m NNNiveau charakterisiert. Auch der Stufenhang zwischen Aschaff und Bessenbach (Geo

RE SSSH6) zeigt diese Tendenz vorgelagerter Verebnungen, hier knapp unter dem 400 m NN

Niveau. 

Besonders erwähnenswert sind die flächigen und tiefgründigen Verwitterungsbildungen entlang 

des  Stufenhanges  südlich und insbesondere  nördlich  der  Kuppe  bei  Sailauf/Eichenberg.   Ins

besondere der HeigenbrückerSandstein (suGH), aber auch der hangende Miltenberger Sand

stein   (suGD)   sind   tiefgründig   gebleicht   und   müssen   als   SandsteinSaprolit   angesprochen 
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werden. Die Verwitterungsbildungen sind am SandsteinBruch an der Kuppe, daneben im Lese

steinbefund entlang dieses Stufenhangabschnittes nachweisbar. 

2.2.8.3 StufenhangSaumgebiete

Im nördlichen Bereich der Stufe korreliert der Steilanstieg des Stufenhanges gut mit der unteren 

Grenze des Heigenbrücker Sandsteins (suGH). Die flacheren Stufensockel sind hier in den Ton

steinserien des Bröckelschiefers, im dolomitischen Zechstein oder in metamorphen Gesteinen 

ausgebildet. Im südlichen Stufenverlauf fällt auf, dass der Stufenhang unabhängig von den tri

assischen Sedimentgesteinen auch die liegenden Kristallingesteine erfasst. In der Regel zeugt ein 

mäßiger Hangknick vom Gesteinswechsel, eine ausgeprägte Verflachung in den Sockelgesteinen 

ist   nur   lokal   feststellbar.   Die   auffällig   aushaltende   steile   Hangneigung   entlang   der   Stufe 

animierte dazu, StufenhangSaumgebiete auszuweisen. Die Saumgebiete sind geologisch an die 

Gesteine des Grundgebirges geknüpft. 

Ein entsprechender GrundgebirgsSaum befindet sich am Stufenhang zwischen der Kuppe und 

der oberen Laufach  (GeoRE SSSHS1, GeoRE SSSHS2, GeoRE SSSHS3). Zwischen Laufach 

und Bessenbach sind Saumgebiete ausgewiesen, welche die Talbuchten mit z.T. großen Anteilen 

der oberen Einzugsgebiete erfassten (GeoRE SSSHS4, GeoRE SSSHS5, GeoRE SSSHS6, Ge

oRE SSSHS7). 

2.2.8.4 AusliegerInselberge

Begleitet   wird   die   Landstufe   von   mehreren  SandsteinAusliegerInselbergen  in   mehreren 

räumlich voneinander getrennten Gruppen. Bei SIEBERT (1934: [o. Seitenangabe], Karte 2; Abb. 

1) sind zwei  inselartige Hügelgruppen aufgeführt,  die hier als  Zeugenberge  benannt werden. 

Eine dieser Hügelgruppen mit drei isolierten Inselbergen tritt in der Umgebung von Sailauf und 

Hösbach/Rottenberg  in   Erscheinung   (Kap.  2.2.8.4.1),  eine  weitere  Gruppe   ist  als  Meerholzer 

Zeugenberge im Volksmund bekannt (Kap. 2.2.8.4.3). Bisher wenig Beachtung fanden Auslieger

Inselberge   im   südlichen   Abschnitt   der   Sandsteinstufe   bei  Aschaffenburg/Gailbach.   Der 

Hahnenkamm  als   Glimmerschiefer/QuarzitZug   steht   mit   der   Stufenentwicklung   im 

Zusammenhang und muss als Erbinselberg i.S. BÜDEL's (1981) gesehen werden.

2.2.8.4.1 SailaufRottenberger InselbergKomplex

Im   Scharnierbereich   der   Sandsteinstufe,   die   zwischen  Blankenbach/Sommerkahl  und 

Sailauf/Eichenberg von einem konsequent NNESSW in einen WNWESE orientierten Verlauf in 

das Laufachtal einlenkt, liegt die SailaufRottenberger InselbergGruppe (GeoRE SSIB1, Geo

RE SSIB4).  Der  BischlingsBerg  und  GräfenBerg  sind deutlich vom Taleinschnitt der  Sailauf 

getrennt.   Mit   dem  Rottenberg  und  Klosterberg  liegt   ein   zweigliedriger   InselbergKomplex 

zwischen GräfenBerg und Sandsteinstufe. 
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Die Inselberge sind Bestandteil der KahlAschaffWasserscheide, die ausgehend von der Sand

steinstufe bei Sailauf/Eichenberg über den Höhenrücken Auf der Höh (GeoRE SVRT4) im Ni

veau von 260 bis 300 m NN zum  Hahnenkamm  hinüberzieht. Am Flächenpass bei 260 m NN, 

den die Verbindungsstraße St. 2307 zwischen Hösbach und Mömbris/Schimborn nutzt, erreicht 

das Rückensystem relative Höhen von etwa 80 m zum Kahl und 120 m zum Aschaffsystem. Ein 

Sockel  aus  Schwellenkarbonaten und Randpeliten des  Zechsteins  (z,  suB/zB)  bildet  den Un

tergrund   der   SandsteinSerien   des  GräfenBergs  und   des  KlosterbergRottenbergKomplexes 

(OKRUSCH & WEINELT 1965). 

Abb. 24: Foto: AusliegerIn
selberg Bischlingsberg 
mit vorgelagerter Vereb
nung. Die WaldFeld
Grenze entspricht der 
geol. Grenze Grundge
birgeDeckgebirge.  
Standort: Brandenberg 
bei Laufach, WSpessart, 
Blickrichtung: N.

Die orographische Situation einzelner Inselberge der SailaufRottenbergerInselberggruppe ist 

sehr unterschiedlich. Der Rottenberg liegt mit 406 m NN nur wenige Höhenmeter unter dem Ni

veau der Stufentrauf im Bereich der  Kuppe  (423 m NN)  nördlich von Sailauf/Eichenberg. Alle 

weiteren Inselberge erreichen nicht mehr dieses Niveau. Vom höchsten Punkt des  Rottenbergs  

mit einem Zwischenniveau bei 391 m NN leitet ein Pass bei 352 m NN zum Klosterberg mit 375 m 

NN über. Im gleichen Höhenbereich bewegt sich die Kuppe des GräfenBerges mit 363,6 m NN. 

Der  BischlingsBerg erreicht eine vergleichbare Höhe von 375 m NN, wobei eine Verebnung im 

Höhenbereich von 336 m NN WSW vorgelagert ist (Abb. 24). 

Die Hangneigung bewegt sich in Mittelhangbereichen bei etwa 20  25° und korreliert demnach 

mit den im Bereich der Stufenfront ermittelten Werten. Eine Veränderung der Hangmorphologie, 

angelehnt   an   den   Gesteinswechsel   von   TonsteinSerien   des   Bröckelschiefers   zum   Heigen

brückenerSandstein, lässt sich nur gelegentlich feststellen. Die Verbreitung von saumartig ange

ordneten   Pingen,   die   den   Bergbau   auf   die   Rot   oder   Brauneisensteinbank   an   der   stratigra

phischen Grenze zwischen BröckelschieferFolge und CalvördeFolge andeuten, liegen im west
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lichen Bereich des  BischlingsBerges  an einem konkaven Hangknick.  Andeutungsweise  treten 

Hangverflachungen über  den  TonsteinSerien des  Bröckelschiefers  am  KlosterbergRottenberg 

auf. Im Bereich einiger Hangabschnitte dieser Inselberge und insbesondere am GräfenBerg sind 

gesteinsbedingte Veränderungen der Hangmorphologie nicht zu beobachten (Abb. 25; Abb. 96, 

Abb. 97, Abb. 98, Kap. 6 Anhang). Der Gesteinswechsel ist nur in Schürfen, im Bohrstock oder in 

aufgestellten Wurzeltellern zu erfassen.

Abb. 25: Geländeprofil des BischlingsBerges und der Sandsteinstufe. 
 Grundlage: OKRUSCH & WEINELT (1965).

Sämtliche Inselberge dieses Komplexes sind durch intensive Gesteinsbleichung geprägt, die je

weils den gesamten SandsteinAufbau erfasst (Kap. 3.1.3.3.3). Verwitterungsbasis ist die Bröckel

schieferFolge, deren Rot oder Brauneisensteinbank (suB,fe,  zB,fe)  morphogenetisch mit  den 

hangenden Bleichungen in Verbindung steht. Insgesamt werden mächtige Verwitterungstiefen 

von z.T. über 50 m erreicht. Dies lässt sich z.B. anhand der Höhenlage des Aufschlusses am Park

platz Klosterberg (352 m NN)  und der Höhe des Rottenberges (406 m NN) errechnen. 

2.2.8.4.2 GailbachDörrmorsbacher InselbergKomplex

Im südlichen Verlauf der Landstufe sind mit dem FindBerg (360 m NN), dem KaiselsBerg (365 m 

NN) und dem  RehBerg  (353 m NN) ebenfalls isolierte Höhen vorgelagert, die vergleichsweise 

eine Einsattelung in den Tonsteinen des Bröckelschiefers (suB/zB) besitzen. Sie sind nicht zonal 

angeordnet,   sondern   umschließen   bogenförmig   das   obere  Gailbachtal   mit   der   Ortschaft 

Aschaffenburg/Gailbach. 

Der  Pass   im Niveau von  310 m NN bei  Haibach/Dörrmorsbach,  der   in  Dioriten des  Grund

gebirges ausgebildet ist, leitet vom MeisBerg (404 m NN) als Ausläufer der SandsteinHochfläche 

(GeoRE   SHHR9)  zur   InselbergGruppe  (GeoRE   SSIB9)  über.   Auch   die   Inselberge   dieses 



GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR 72

Komplexes sind intensiv chemisch verwittert, allerdings sind die Verwitterungsbildungen eher 

selektiv. Besonders deutlich wird dies im Steinbruch am  FindBerg, dessen südlicher Teil völlig 

zersetzte Sandsteine erschließt, während der nördliche Teil eher bergfrische Sandsteine freilegt. 

Sie wurden für Bauzwecke, teilweise für den Bau des  Schlosses Johannisburg  in Aschaffenburg 

genutzt. Hier sind lediglich rote Sandsteine auch anderer SandsteinBrüche verbaut. Daneben 

gibt   es   im   gründerzeitlichen   Baubestand  Aschaffenburgs   auch   weißfarbene   Sandsteine 

(SandsteinSaprolit), der vorwiegend als Baustein für die Fassade Verwendung fand. 

Die  AusliegerInselberge  des   Dörrmorsbacher  Komplexes   werden  von  der  Fläche  Hasenkopf 

(Geo   RE   SVRT3)  nördlich   abgeschlossen.   Westlich   angrenzende,   ebenfalls   gebleichte 

SandsteinHöhen (Stengerts 343,8 m NN und Erbig 285 m NN) besitzen nicht mehr eindeutigen 

AusliegerCharakter.   Sie   sind   morphogenetisch   entsprechend   der   InselbergKomplexe   zu 

erklären.   Rezent   liegen   sie   in   unmittelbarer  Maintalnähe   und   sind   durch   fluviale   Prozesse 

überprägt (GeoRE SHFT1). Hasselroth/Niedermittlau  

2.2.8.4.3 Meerholzer InselbergKomplex

Die markante Inselberggruppe der  sog.  Meerholzer Zeugenberge  dokumentiert den Übergang 

vom reliefierten Mittelgebirge über das  Rodenbacher Hügelland zum Aufschüttungsgebiet der 

Untermainebene. Mit dem Meerholzer Heiligenkopf, dem Niedermittlauer Heiligenkopf und dem 

Rauenberg bilden sie eine zusammenhängende Hügelgruppe, die weitestgehend isoliert vor der 

Sandsteinstufe   liegt.   Sie   werden   von   den   Ortschaften  Gelnhausen/Meerholz,   Hasselroth/ 

Niedermittlau   und  Linsengericht/Lützelhausen  umsäumt   und   von   der  Kinzig  nördlich   um

flossen.  Die Hügelgruppe bei Meerholz liegt nicht mehr im naturräumlich definierten engeren 

Untersuchungsgebiet, soll aber bei der Betrachtung der Sandsteinstufe berücksichtigt werden.  

Die Meerholzer Zeugenberge werden von Gesteinen des Rotliegenden, ZechsteinDolomit und 

Tonsteinen des Bröckelschiefers unterlagert. Der prätriassische Sockel liegt mit der Verebnung 

am  GrauenBerg  im ZechsteinDolomit im Niveau von maximal 217 m NN, in der ehemaligen 

Tongrube und heutigem Naturschutzgebiet „Meerholzer Tongrube“ bei  Gelnhausen/Meerholz 

werden 200 m NN erreicht (Abb. 99, Kap. 6 Anhang). 

Die höchste Erhebung des InselbergKomplexes ist der  Rauenberg  mit 279,5 m NN. Die Erhe

bung bildet gleichzeitig das Bindeglied zwischen  Meerholzer Heiligenkopf  und  Niedermittlauer 

Heiligenkopf, die verbindenden Passhöhen liegen im Niveau von 200 bis 220 m NN. Der Komplex 

ist winkelförmig angeordnet, wobei die Achse  Niedermittlauer Heiligenkopf    RauenBerg  dem 

WSWENE orientierten Verlauf des benachbarten  Kinzigtales folgt. Die Verbindung  Meerholzer  

Heiligenkopf und RauenBerg ist parallel zur Sandsteinstufe ausgerichtet. Der InselbergKomplex 

liegt in etwa 4 km Entfernung zur Stufenfront am GalgenBerg (393,1 m NN) bei Linsengericht/ 
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Eidengesäß oder dem Franzosenkopf (481 m NN) bei Linsengericht/Waldrode.

Sämtliche Inselberge des Meerholzer Komplexes zeichnen sich durch bergfrische, rot bis violett 

gefärbte Sandsteine im Kuppenbereich aus. Dies kann in Steinbrüchen, z.B. am Meerholzer Hei

ligenkopf  beobachtet  werden,  äußert sich aber auch im Lesesteinbefund. Die TonsteinSerien 

des Bröckelschiefers zeigen in den angelegten Schürfen ebenfalls keine Anzeichen einer mar

kanten chemischen Beeinflussung. Allerdings ist der liegende ZechsteinDolomit auch im Vereb

nungsbereich am GrauenBerg  tiefgründig, nachweisbar für etwa 20 m, intensiv verwittert. Das 

als „Dolomitasche“ bezeichnete Verwitterungsprodukt (SCHWENZER 1967a:77ff) ist blütenweiß 

und pulvrig, z.T. knollig durch dolomitische Verwitterungskerne. Verwitterungsbildungen im Do

lomit mit erhaltenen Gesteinsstrukturen können in der ehem. Tongrube Meerholz oder im Kalk

bruch Niedermittlau am Niedermittlauer Heiligenkopf eingesehen werden. 

Daneben sind rotbraune Verwitterungslehme typisch, die in der ehemaligen Tongrube Meerholz 

eigentliches Ziel bergmännischer Aktivität waren. Sie erreichten offensichtlich bergbaulich inter

essante Mächtigkeiten, u.a. weil sie in Karstschlotten angereichert sind. (SCHWENZER 1967a). 

Weiterhin sind Eisen und Mangananreicherungen charakteristisch, die z.T. zu ziegelroter oder 

grauschwarzer Ausprägung in DolomitGesteinen führen. Ausfällungen an Eisen und Mangan 

entlang von Kluftflächen sind ebenfalls verbreitet. 

Die Meerholzer Inselberge sind im Vergleich zu den bisher beschriebenen InselbergKomplexen 

durch   eine   gegensätzliche   Verwitterungstendenz   gekennzeichnet.   Hier   liegt   eine   intensive 

Verwitterung der permischen Sockelgesteine vor, die hangend von bergfrischen triassischen Ge

steinen im Kuppenbereich abgelöst werden. Ergänzend zu den Meerholzer Inselbergen ist noch 

der  HerzBerg  (251,7   m   NN)   bei  Gelnhausen/Roth  zu   nennen,   der   entstehungsgeschichtlich 

ebenfalls   als   Inselberg   anzusprechen   ist.   Er   gehört   bereits   zur   nördlichen   Fortsetzung   der 

Sandsteinstufe im Bereich des Büdinger Waldes. 

2.2.8.4.4 Inselberge um die SteigKoppe

Ergänzend zu den Darstellungen SIEBERT's (1934) müssen weitere Höhen als Inselberge (vgl. 

THOMAS 1978) angesprochen werden. Sie sind zonal  angeordnet unmittelbar der herzynisch 

streichenden Stufenfront zwischen Sailauf und Laufach vorgelagert. Es sind dies in der Abfolge 

von NW nach SE der Querberg (371 m NN; GeoRE SSIB2), der Schwab (425 m NN; GeoRE SS

IB3), die Heiligenhöhe (349 m NN; GeoRE SSIB5) und der LindenBerg (402 m NN; GeoRE SS

IB6). 

Im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Inselbergen liegen die Einsattelungen zur unmittel

bar   angrenzenden   Landstufe   nicht   in   Gesteinen   des   Grundgebirges   oder   des   dolomitischen 



GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR 74

Zechsteins,   sondern   in   den   TonsteinSerien   des   Bröckelschiefers.   Isolierte   Sandstein

Erhebungen,   die   durch   die   Lagerungsverhältnisse   mit   basalen   Tonsteinen   und   hangenden 

Sandsteinen   charakterisiert   sind,   wurden   in   der   regionalen   Literatur   auch   als   "Halbzeugen

berge" beschrieben (SIEBERT 1934: 54; OKRUSCH & WEINELT 1965: 16; WEINELT 1962: 12). Der 

Kauppen  (361 m NN:  GeoRE  SSIB8)  südöstlich  Waldaschaff  besitzt  vergleichbaren Schicht

aufbau, wurde bisher aber in keiner Auflistung berücksichtigt. 

Bei   den   Inselbergen   der  SteigKoppe  wird   im   Bereich   der   Einsattelung,   welche   von   den 

Inselbergen zum  Stufenhang (GeoRE SSSH4)  und zum  Höhenrücken  Hirschhörner  (GeoRE 

SSWH4)  überleitet,   eine   herzynische   Störung   vermutet   (OKRUSCH   &  WEINELT   1965).   Die 

Gesteine   dieser   InselbergGruppe   zeigen   keine   signifikanten   Verwitterungsbildungen.   Die 

Inselberge besitzen jeweils ein kegelförmiges Erscheinungsbild und sind durch steile, gestreckte 

Hänge geprägt. 

2.2.8.4.5 Erbinselberg HahnenkammHaidkopf

Von  der  Untermainebene  betrachtet,   ragt  der  HahnenkammHaidkopf  über  300  m  als  mar

kanter Höhenzug empor (SCHWENZER 1967a). Die Aufragung wird durch tektonische Aktivitä

ten an der  Spessartrandverwerfung erklärt. Im Betrag korreliert die Erhöhung in etwa mit den 

ermittelten Versatzbeträgen von z.T. über 500 m (WEINELT, W. In OKRUSCH et al. 1967: 215), 

wenn man die abgesenkten Schollen der HanauSeligenstädter Senke mit z.T. 290 m mächtigen 

Tertiärsedimenten berücksichtigt (GOLWER 1968: 172). Diese Sprunghöhen werden an der staf

felbruchartig angelegten, NS verlaufenden Spessartrandverwerfung eher nördlich, im Bereich 

Alzenau   i.   Ufr.,   erreicht.   Etwas   südlich   wurden   Versatzbeträge   von   200250   m   ermittelt 

(WEINELT, W. in OKRUSCH et al. 1967: 215). Dort steigt die Landoberfläche im Übergang zur 

MömbrisFormation etwas flacher und auf geringere absolute Höhen an. 

Als westliche Fortsetzung des Höhenrückens Auf der Höh (GeoRE SVRT4), der gleichzeitig die 

Wasserscheide zwischen  Aschaff und  KahlSystem darstellt, leitet der  Höhenrücken  Stempel

Höhe  (GeoRE   SVHR3)  vom  Inneren   Vorspessart  zum  Hahnenkamm  über.   Er   lenkt   am 

Rabengrundkopf  (395 m NN) in variszische Richtungen ein und setzt sich linear nach NE fort. 

Südlich  Mömbris/Hemsbach  zweigt   sich   der   Rücken   auf,   wobei   konsequent   die   vorherr

schenden tektonischen Richtungen des Grundgebirges berücksichtigt werden. Über einen Flä

chenpass   südwestlich  Großhemsbach  wird   über   eine  Verebnung   am  Kriegelberg  die   höchste 

Erhebung des  Hahnenkamms  mit  435,4  m NN erreicht.  Ausgehend von diesem Höhenpunkt 

zieht   der  Höhenrücken   Hahnenkamm   (GeoRE   SVHR2)  in   erzgebirgische   Richtung   bis  zur 

Hohe Mark  (411 m NN). Das Höhenrückensystem umschließt das Tal des  Hemsbaches  (GeoRE 

SVZT3), das ebenfalls geradlinig südwestnordöstlichen Richtungen folgt. 
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Nordöstlich des Kahldurchbruchs ergibt sich eine spiegelbildliche Situation, z.B. im Bereich des 

tief eingeschnittenen, variszisch ausgerichteten Tal des Geiselbaches  (GeoRE SVZT2). Der  Hö

henrücken  Haidkopf  (GeoRE  SVHR1)  erreicht  mit  dem  Heidkopf  [Haidkopf]  (371,8  m NN) 

geringere Höhen als sein südwestliches Pendant. In der streichenden Fortsetzung nach NE un

terbricht das steil flankierte Tal des Birkigsbaches (GeoRE SVZT1) den Höhenrücken. 

Das Quellgebiet des  Birkigsbaches  reicht bis an die  Dachfläche  ZiegelBerg  (GeoRE SVDF1) 

heran, die einen flach gewölbten Aufsitzer zwischen der Fläche Schneppenbacher Höhe (GeoRE 

SVRT2)  und der  Fläche  Franzosenkopf  (GeoRE SVRT1)  im Niveau von 379,8 m NN bildet. 

Besonders auffällig   ist  die großzügige,   flachwellige Morphologie,  die von den üblichen klein

gliedrigen Formen des QuarzitGlimmerschieferBereichs abhebt. Nördlich und südlich des Bir

kigsbaches  grenzen die  Fluvialen Deformationsgebiete  Franzosenkopf (GeoRE SVDG1)  und 

Westlicher Haidkopf (GeoRE SVDG2)  an, die mäßig zertalt und durch Flächenreste in unter

schiedliche Niveaus gegliedert sind.  Wo die Wasserscheide im Niveau von 200 m NN an den 

HaidkopfAnstieg herantritt, sind besonders häufig flache Geländeabschnitte eingeschaltet. 

Die nach SW anschließenden, gestreckten Hangbereiche (GeoRE SVHB1 und GeoRE SVHB2) 

des   HahnenkammHaidkopfHöhenzuges   sind   durch   zahlreiche  Kahltributäre   Fließgewässer 

differenziert. Es handelt sich in diesem Bereich hauptsächlich um gestreckte Fließgewässer in 

klingenartigen Talgefäßen. Südlich von Alzenau i. Ufr./Wasserlos erschließen die Fließgewässer 

größere Einzugsgebiete und bilden verzweigte Gewässersysteme, wie z.B. der  Rückersbach  mit 

der Rückersbacher Schlucht. Alle Gewässer dieses Hangabschnittes streben dem alten Mainlauf 

unmittelbar   am   Spessartrand   bei  Kleinostheim  zu,   der   heute   vom  HauptGraben  zur  Kahl 

entwässert wird. Die Ausrichtung tributärer Gewässer ist tendenziell variszisch, z.T. wesentlich 

flacher variskisch als die steil SWNEorientierten Grundgebirgseinheiten.

2.2.8.5 Stufenrandsenke

Als Übergang vom Stufenhang bzw. den StufenhangSaumgebieten zum Stufenvorland sind ab

schnittsweise muldenförmige, langgestreckte Formen nachzuweisen, die hier als Stufenrandsen

ke klassifiziert wurden. Randsenken sind ein typisches Formenelement von Schichtstufenland

schaften (BLUME 1971, BÜDEL 1981, ZIENERT 1992, THOMAS 1994). Auffällig ist jeweils die va

riszische Ausrichtung dieser Formenelemente, die jeweils mit der Orientierung des Stufenhang

Abschnittes   sowie   mit   dem   Strukturbau   des   Metamorphikums   zusammenfällt.   Die   Stufen

randsenken werden von den Oberläufen der Fließgewässer  Kahl  (GeoRE SSSR1)  und Bessen

bach (GeoRE SSSR2) eingenommen, wobei die Kahl in südwestliche Richtung den Stufenrand 

entwässert und der Bessenbach in nordöstliche Richtung.



GEOLOGISCHMORPHOLOGISCHES INVENTAR 76

2.2.9 Rumpftreppen, fluviale Deformationsgebiete und ausgeprägte Zertalungsgebiete der

Aschaffsenke und des Kahlgrundes 

Der  HahnenkammHaidkopfHöhenzug  und die Sandsteinstufe umschließen im  Inneren Vor

spessart  ein morphologisches Becken (SCHWENZER 1967a), das nach den Hauptvorflutern in 

den nördlich gelegenen  Kahlgrund  und die südliche  Aschaffsenke  differenziert werden kann. 

Bereits CREDNER (1922) erkannte die Beckensituation und beschreibt den Vorspessart nach Ver

gleichen mit südostasiatischen Gebieten als  Intramontanes Becken. NIEMZ (1964) greift diese 

Einordnung auf und definiert  die großräumige Einmuldung vor der Sandsteinstufe als  Rand

montanes Becken. 

Der  nördliche  Teil  des  Kahlgrundes  wird  durch  die  Höhen des  HahnenkammHaidkopfHö

henzuges im NW und die Sandsteinstufe im NE und SE vollständig eingerahmt. Die ausgeprägte 

Fläche der Schneppenbacher Höhe (GeoRE SVRT2), die unterhalb des ZiegelBerges (GeoRE 

SVDF1) ansetzt, wird durch den Krombach in einen westlichen und einen östlichen Streifen ge

gliedert.  Die Flächeneinheiten bewegen sich jeweils  orographisch um das 300 m NNNiveau, 

maximal werden an der Lichte Platte bei Mömbris/Dörnsteinbach 345 m NN erreicht. 

Insgesamt ist die  Schneppenbacher Höhe  als leicht gegliederte, an den Rändern durch Quell

mulden aufgelöste  Fläche  zu  charakterisieren.  Sie  korreliert   in  weiten Bereichen  mit  der  bei 

SCHWENZER (1967a) dargestellten P1 und der P2Fläche. Östlich anschließend, im unmittelba

ren Stufenvorland sind NW exponierten Bereiche, inklusive der Stufenrandsenke (GeoRE SSSR

1),  dem  Einzugsgebiet  der  Feldkahl  (Deformationsgebiet  Höhe,  GeoRE   SVDG12)  und dem 

Westerngrund (GeoRE SVDG13), durch ein Relief vorherrschend flacher Hangneigung charak

terisiert.  Diese Raumeinheiten werden bei  Blankenbach durch ein Gebiet  stärkerer  Hangnei

gungen   abgelöst,   dadurch   dass   die  Kahl  nahe   an   die   Stufe   herantritt  (GeoRE   SVZT5).   Die 

gegenüberliegende   Talseite   bei  Blankenbach/Königshofen  ist   wiederum   durch   flachgeneigte 

Hangbereiche gekennzeichnet. NIEMZ (1964) erkannte, dass sämtliche Einzugsgebiete größerer 

Fließgewässer dieses Gebietes durch eine ausgeprägte Talasymmetrie geprägt sind. Dieser Sach

verhalt wird im Einzugsgebiet des Schneppenbaches (GeoRE SVDG13), des Krombaches (GeoRE 

SVDG3, GeoRE SVHB3) und des  Reichenbaches  (GeoRE SVDG4, GeoRE SVZT6) deutlich. 

Im Vergleich zum Stufenvorland ist allerdings eine gegenläufige Ausrichtung feststellbar. 

Weitere   Flächenreste   der   P1Fläche   sind   im   Flächenpass  Auf   der   Höh  (GeoRE   SVRT4)  in

tegriert, der gleichzeitig die Wasserscheide zwischen Aschaff und KahlSystem darstellt. Isolierte 

Bereiche bestehen bei  Johannesberg/Daxberg, flächige und etwas höher ansteigende Bereiche 

liegen in der Umgebung von Johannesberg und Johannesberg/Oberafferbach mit bis zu 372,4 m 

NN.  Der  gleiche Höhenzug erreicht  am  Königsstein  südlich  Johannesberg/Rückersbach  sogar 
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380,9 m NN. Im wesentlichen liegt der gesamte Höhenzug im Staurolithgneis (cb,gn), wird aber 

nahe der  Feldkahler Höhe  auch von MuskovitBiotitGneis (mbgn) und schließlich von Zech

steinDolomit unterlagert. In diesem Bereich wurden zahlreiche Relikte an tertiären Paläoböden 

in Form von Rotlehmen erbracht (NIEMZ 1964).

Im AschaffEinzugsgebiet gibt es mit der Fläche Hasenkopf (GeoRE SVRT3) ebenfalls eine aus

gedehnte Verebnung im P2Niveau, die im  KellerBerg  (330 m NN) und  BuchBerg  (330 m NN) 

das P1Niveau erreicht. Dieser Höhenzug setzt am InselbergKomplex des  FindBerges  (GeoRE 

SSIB9) an und riegelt letztlich das obere Einzugsgebiet der Aschaff und des Bessenbaches nach 

Westen ab. 

Nördlich der Aschaff bestimmt ein ausgeprägtes Zertalungsgebiet (GeoRE SVDG11) das Land

schaftsbild.  Es umfasst  die Einzugsgebiete aller nördlicher  AschaffTributäre,  die allesamt mit 

treppenartig   angeordneten  Verebnungen   zur  Aschaff  abdachen.  Die   breite  Talniederung   der 

Aschaff im Unterlauf (GeoRE SVAG4) mit der holozänen Talfüllung gibt Hinweis auf die intensi

ve fluviale Umlagerungsdynamik, die phasenweise bis  in die geschichtliche Zeit anhielt (Kap. 

4.6).

2.2.10 GroßwallstadtObernburger Graben

Das Gebiet des  GroßwallstadtObernburger Grabens wird lediglich durch die Talniederung der 

Elsava (GeoRE GOGAG1)  in einen nördlichen Grabenbereich (GeoRE GOGTG1)  und einen 

südlichen Grabenbereich (GeoRE GOGTG2) gegliedert. Der Grabenbereich ist allgemein sehr 

einheitlich gestaltet und im Erscheinungsbild durch die ausgeprägten Verebnungen bestimmt. 

Die großzügigen Flachformen werden durch einzelne Fließgewässer gegliedert, die mit ausge

dehnten Quellmulden und muldenförmigen Talgefäßen im Oberlauf ausgestattet sind. In ihrem 

weiteren Verlauf schneiden sie sich tiefer in den Untergrund ein und durchfließen, eingestellt auf 

die Erosionsbasis des Mainvorfluters, Kerb bis Kerbsohlentäler. 

Das Gewässernetz zeigt in seiner Ausrichtung eine hohe Anpassung an das tektonische Muster, 

das in diesem Gebiet neben herzynischen, insbesondere von rheinischen Elementen geprägt ist 

(BACKHAUS & STOLBA 1967). In Randlage zum Main sind die Flächen in höherer Position he

rauspräpariert,  was primär  auf die tektonisch beeinflusste,  höhere Position des SollingSand

steins (smSS) und des Plattensandsteins (so2) zurückgeführt wird (BACKHAUS 1967a). 

Mit den  Klingenberger und  Schippacher Tonen gibt es im  GroßwallstadtObernburger Graben 

tertiärzeitliche   Sedimente   mit   besonderer   morphogenetischer   Aussagekraft  (Kap.   4.2.2.2.2, 

4.2.2.2.3). 
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Abb. 26: Foto: Verebnung 
im Großwallstadt
Obernburger Graben , 
Talaustritt der Elsava bei 
Sommerau, Sandstein
Hochfläche mit der 
Hochfläche Eichelsberg 
(l.) und der Hochfläche 
Geißhöhe (r.).  Stand
ort: Verebnung bei 
Erlenbach a. Main/ 
Streit, SWSpessart, 
Blickrichtung ESE.

Die Randhöhen, die am BussigBerg nördlich Großheubach 341 m NN erreichen, fallen schließ

lich steil zur Mainniederung ab. Sie bilden auffällig gestreckte bzw. linear ausgerichtete Hangbe

reiche (GeoRE MTHB5), wiederum mit starker Adaption an das tektonische Inventar. Durch die 

betonten Randhöhen entsteht bis zur „Bruchstufe“ (SIEBERT 1934: [o.  Seitenangabe] Karte 2; 

Abb.   1)   ein   asymmetrisch   gestaltetes,   morphologisches   Becken.   Insbesondere   der  Heubach 

zeichnet den Steilanstieg zum Höhenrücken Langer Berg (GeoRE SHHR10) nach und betont 

die langgestreckte subsequente Mulde vor der Landstufe. 

2.2.11 Abdachungsgebiete des südöstlichen und nördlichen Spessarts

Die Abdachungsgebiete besitzen im Vergleich zu anderen Geomorphologischen Raumeinheiten 

eine besonders charakteristische Kombination von Hangneigung und Höhenlage. Mit durchgän

gig geringen Hangneigungen beinhalten sie nahezu das gesamte Spektrum an orographischen 

Positionen  (Tab. 3), z.B. im Bereich der SEAbdachung des Spessarts. Ausgehend vom  Höhen

rücken Geiersberg (GeoRE SHHR6) mit 540 m NN sinkt die Landoberfläche in diesem Gebiet 

kontinuierlich bis zum Main bei Wertheim auf etwa 140 m NN ab. Diese Abdachungsfläche (Geo 

RE SHAD2), die nach dem MuschelkalkAufsitzer des BocksBerges benannt wurde, bestimmt 

aufgrund ihrer Ausdehnung das gesamte Abdachungsgebiet, das aber noch durch Fließgewässer 

gegliedert werden kann. 

Es ist beachtlich, dass einige Fließgewässer, z.B. der SteinmärkerBach und der Esselbach, flach

muldig in die Abdachungsfläche eingelassen sind, um nach einem markanten Richtungswech

sel,  nahe der gleichnamigen Ortschaften, in einer steilen Klinge dem Vorfluter des Heinrichsba

ches  zuzustreben. Der  Heinrichsbach  und schließlich die  Hafenlohr  sind im Bild der Hangnei
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gungsklassen wieder markant von der  Abdachungsfläche  BocksBerg  (GeoRE SHAD2)  abge

setzt, da sie mit sehr steilen Tälern in die Fläche eingreifen. 

Insgesamt   können  die   größeren   Fließgewässer   herangezogen   werden,   das  Abdachungsgebiet 

weiter zu gliedern. Sie fallen meist durch langgestreckte, zuflussfreie untere Fließabschnitte mit 

steilwandigen Talgefäßen auf, die hier als Zertalungsgebiete  (GeoRE SHZT6, GeoRE SHZT7, 

GeoRE SHZT10 und GeoRE SHZT16) erfasst wurden. In den oberen Fließabschnitten, die je

weils an den zentralen Höhenrücken (GeoRE SHHR6) grenzen, sind sie auffällig aufgefächert. 

Diese Bereiche wurden als  Deformationsgebiete  herausgestellt  (GeoRE SHDG4, GeoRE  SH

DG8, GeoRE SHDG11, GeoRE SHDG12). Ein Beispiel hierfür ist die Hafenlohr und der Hein

richsbach, welche die Abdachungsfläche Karlshöhe (GeoRE SHAD3) umschließen. Diese Flä

che besitzt am BayersBerg (517 m NN) Anschluss an den Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SH

HR6). 

Der scharfe Wechsel von scharf eingeschnittenen Tälern und ausgedehnten, flach geneigten Ab

dachungen setzt  sich auch westlich,   im Bereich der  Fläche  Kropf  (GeoRE  SHAD1)  fort.  Es 

schließt die Abdachung Eichhöhe (GeoRE SHAD4) an, die vom Kropfbach (GeoRE SHZT16) 

abgesetzt  wird.  Die  Klosterhöhe  (GeoRE   SHDF4)  liegt  etwas   isoliert  und zum  Maintal  hin 

orientiert und wurde daraufhin als Dachfläche eingeordnet. Sie bildet den Übergang zum west

lich angrenzenden  Zertalungsgebiet  Faulbach  (GeoRE SHZT10). Die Talgefäße des  Kropfba

ches und des Faulbaches liegen hier sehr eng beieinander und werden nur durch einen schma

len, langgestreckten Pass getrennt. 

Eine weitere markante Abdachung liegt im Nordspessart an der Grenze zum Schlüchterner Be

cken.  Diese Fläche  (GeoRE SBAD1)  dacht von der  Alsberger Platte  (GeoRE SHDF7),  dem 

Flächenpass  Bellingser Kreuz  (GeoRE SHRT6)  und der  Dachfläche  Tonkautenkopf  (GeoRE 

SBDF2) in Richtung Kinzigtal (GeoRE SHAG5) ab. Insgesamt ist diese Abdachung steiler und 

wesentlich kürzer als das Abdachungsgebiet des südöstlichen Spessarts. In den Abdachungsbe

reich ist der Aufsitzer des Bellinger Berges (GeoRE SBKR2) mit kuppenartigem Charakter oder 

der kuppige Höhenzug des Weinberges (GeoRE SBKR1) eingeschaltet. Beide Einheiten werden 

von Unterem Muschelkalk aufgebaut, der offensichtlich die kuppige Ausprägung veranlasst. 

Die Geologie aller ausgewiesenen Abdachungsflächen ist übereinstimmend durch die Gesteine 

der   RötFolge,   insbesondere   des   Plattensandsteins   (so2)   geprägt   (EHRENBERG   et   al.   1971, 

EHRENBERG & HICKETHIER 1982, SCHWARZMEIER & WEINELT 1993). Das Abdachungsgebiet 

des Nordspessarts zeigt zudem eine starke tektonische Gliederung, die z.T. zur Grabenbildung 

mit erhaltenen Tertiärsedimenten führt. Die Störungen verlaufen häufig im Streichen der Abda
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chung.   Das Schichteinfallen nach NNW, bedingt durch die Einmuldung des Schlüchterner Be

ckens, wirkt sich hier dominant auf die Oberflächengestaltung aus und überlagert die Verwer

fungstektonik.

Im SESpessart verlaufen Verwerfungslinien ebenfalls parallel zum Schichteinfallen und haben 

gleichfalls keine morphologischen Konsequenzen. Ein Zusammenhang von Abdachungsfläche 

und Schichteinfallen ist allenfalls abschnittsweise gegeben. Eine Schichtfläche, die unmittelbar 

auf eine harte Gesteinsschicht zurückgeführt werden kann, ist nur lokal erkennbar. Beispiels

weise kann entlang der BAB 3 zwischen der Probsthöhe (385 m NN) bei  Esselbach und der An

schlussstelle Marktheidenfeld in der Straßenböschung der Rötquarzit auf einer Länge von etwa 1 

km verfolgt werden (SCHWARZMEIER 1979). In diesem Abschnitt erniedrigt sich die Landober

fläche um etwa 60 m und in gleicher Weise die Schichten des Oberen Buntsandsteins im Un

tergrund. 

Insgesamt dacht die Oberfläche in unterschiedlichen Gesteinen des oberen Buntsandsteins ab. 

Am Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SHHR6) steht vornehmlich der Mittlere Buntsandstein 

mit den Gesteinen der HardegsenFolge (smH) an. Ausgehend von diesem stratigraphischen Ni

veau werden nach SE immer höhere Schichten des Oberen Buntsandsteins inwertgesetzt. Diese 

Tendenz wird durch die Position des MuschelkalkAufsitzers BocksBerg noch unterstrichen. Die 

Abdachung ist demzufolge großräumig als Kappungsfläche anzusprechen.  Sobald die unteren 

Röttonsteine (so3T) und der Rötquarzit (so4Q) erhalten sind, werden sie zusätzlich flächig von 

Lössen überlagert. Der toniglehmige Untergrund in Form von Verwitterungslehmen oder Ton

steinen wirkte offensichtlich begünstigend für die pleistozäne Lößsedimentation.

2.2.12 Unteres Maintal und Untermainebene

Zunächst sind die breiten Auffüllungsbereiche entlang des  Mainlaufes auffällig, die analog zur 

Naturräumlichen   Gliederung   in   die   Abschnitte  Lohr   a.   MainRothenfels  (GeoRE   MTAG4), 

MarktheidenfeldWertheim  (GeoRE MTAG3), WertheimMiltenberg  (GeoRE MTAG2),  Wörth 

a. MainKlingenberg  (GeoRE MTAG1)  und die  Untermainebene  (GeoRE MTAG5)  gegliedert 

wurden.   Sie   entsprechen   im   Wesentlichen   den   fluvialen   Ablagerungen   der   mittel   bis 

jungpleistozänen Terrassen und der holozänen Talfüllung. Aufschüttungskomplexe sind in ver

schiedenen Talbuchten erhalten und darüber hinaus in den Talböden der Umlaufberge (KÖRBER 

1962). Umlaufberge wurden aufgrund ihrer bedeutenden Stellung innerhalb der Maintalentwick

lung gesondert auskartiert.  Es sind dies der  Achtelsberg  (GeoRE MTUB1)  bei  Hafenlohr, der 

Rainberg  (GeoRE   MTUB2)  bei  Kreuzwertheim  und   der  Grohberg  (GeoRE   MTTG1)  bei 

Faulbach. 

Die zahlreichen altpleistozänen und älteren Terrassen des Untersuchungsgebietes sind in den 
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Geomorphologischen   Raumeinheiten   der  Talhänge   (GeoRE   MTHB1  bis  GeoRE   MTHB7) 

integriert.  Teilweise   liegen   sie   mit   größerer   räumlicher   Distanz   zum   Maintal   bereits   in   den 

angrenzenden Zertalungsgebieten oder im Bereich von deformierten Altflächen, z.B. in  GeoRE 

SHDG12. Dies betrifft insbesondere die Hochterrassen in Gestalt der Unteren und der Oberen 

Übergangsterrasse, die im unteren Maintal höher als 200 m NN auftreten. 

Der Erbig (GeoRE SHFT1) südlich Aschaffenburg/Schweinheim besitzt eine besondere fluviale 

Entwicklungsgeschichte. Die fluviale Prägung dieses Gebietes ist bereits durch die maintalnahe 

Position  erklärbar.   Die   Einordnung   als  Umlaufberg   des   ursprünglichen   Mainlaufes   wurde   in 

früheren   Untersuchungen   erwogen,   konnte   aber   aufgrund   mangelnder   Geröllfunde   nicht 

bewiesen werden (STREIT & WEINELT 1971). 

2.2.13 Zusammenfassung

Durch   die   Erfassung   der  Geomorphologischen   Raumeinheiten   (GeoRE)  wurde  ein   diffe

renziertes Bild der morphologischen Gegebenheiten des Spessarts gezeichnet. Vorherrschende 

Hangneigungen bzw. Hangneigungsklassen kombiniert  mit  der Höhenlage haben sich als ge

eignet erwiesen, Räume mit vergleichbarem morphologischen Inventar zu definieren. Beide Pa

rameter wurden GISgestützt aus dem Digitalen Geländemodell DGM 25 (DTK 25 © Landesamt 

für Vermessung und Geoinformation) ermittelt und graphisch umgesetzt. 

Die Kartierung der Geomorphologischen Raumeinheiten  (Abb. 12)  hat gezeigt, dass der Spes

sart,   insbesondere   der  Sandsteinspessart  (Sandsteinhochfläche   GeoRE   SH)  als   System   von 

Dachflächen  und  Höhenrücken  anzusprechen ist.  Niedrigere und unterschiedlich abgesetzte 

Flächenniveaus   umsäumen   die   jeweiligen   Höhenzüge.   Die   Flächenniveaus   sind   mehr   oder 

minder intensiv durch Talsysteme gegliedert und können demzufolge als Rumpftreppengebiete, 

als fluviale  Deformationsgebiete  oder bei starker fluvialer Flächenauflösung als  Zertalungsge

biete  definiert werden. Gebiete mit diesen Charakteristika werden übereinstimmend im  Sand

steinspessart  wie   auch   im  Vorderen   Spessart  mit   kristallinem   Gesteinsuntergrund   nachge

wiesen. 

Die  Sandsteinstufe (GeoRE SHSS)  wird im Konzept der Geomorphologischen Raumeinheiten 

nicht als linienhaftes sondern saumartiges bzw. schlauchförmiges Element angesprochen, das 

zwischen Vorderem Spessart und Spessarthochfläche vermittelt. Mit einer Fläche von 172,9 km² 

haben Raumeinheiten, die zum Formenkomplex der Sandsteinstufe gehören, einen nicht un

wesentlichen   Anteil   an   der   gesamten   Spessartfläche   (2112,5   km²,   JUNG   2002).   Der   gesamte 

Stufenbereich der Sandsteinstufe ist durch unterschiedliche Hangneigungen charakterisiert, da

durch dass der Bereich zwischen Walm und Trauf,  wie auch die Stufenfront  in dieser Raum

einheit berücksichtigt wurden. 
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Auf Grundlage der Höheninformationen wurde das Gebiet BaßbergSailhöhe als Intramontanes 

Becken   (GeoRE   SHIMB)  definiert   und   als   eigenständige   Geomorphologische   Raumeinheit 

erfasst. In diesem Gebiet werden insgesamt geringere Höhen als in der Umgebung erreicht. Das 

Schlüchterner   Becken  (GeoRE   SBIBM)  dagegen   ist   morphologisch   (und   orographisch)   nur 

andeutungsweise als Becken erkennbar. Es geht auf eine tektonische Einmuldung sowie auf eine 

Bruch und Verwerfungstektonische Beanspruchung zurück. Durch die Einmuldung sind höhe

re triassische Gesteinsserien als im Umland erhalten und in gleicher Höhe angeschnitten. 

Abdachungsgebiete (GeoRE SHAG) mit tendenziell absinkender, wenn auch gegliederter Ober

fläche sind im SESpessart oder am Südrand des Schlüchterner Beckens gegeben. Der Großwall

stadtObernburger Graben wird als klar definierte Raumeinheit „Tektonisches Grabensystem“ 

(GeoRE GOGTG) übernommen. Eine dominant fluviale Prägung wird im Bereich des Maintals 

und der  Untermainebene  (GeoRE MT)  angenommen, so dass hier z.B.  Aufschüttungsgebiete 

(GeoRE MTAG) oder Maintalhänge (GeoRE MTHB) definiert werden können. 

Die auf dieser methodischen Grundlage definierten Raumeinheiten bieten die Möglichkeit einer 

räumlich   differenzierten   Betrachtung   des   Untersuchungsgebietes.   Dies   betrifft   insbesondere 

morphologische Aspekte, beispielsweise die Erfassung vorherrschender Formenelemente oder 

Formensequenzen.   Daneben   können   weitere   morphogenetisch   relevante   Parameter   in   diese 

Raumanalyse   eingebunden   werden.   Gesteinsstruktur,   Schichtlagerung   oder   die   im   Gelände 

nachgewiesenen   Verwitterungsbildungen   werden   nunmehr   unterschiedlichen   Reliefaus

schnitten zugeordnet. Dadurch werden diese Parameter in einen genetischen Zusammenhang 

mit dem Formeninventar der enstprechenden Raumeinheit gestellt. Bei dieser Zusammenschau 

können charakteristische Konstellationen entsprechend herausgearbeitet werden.

Es   bleibt   festzuhalten,   dass  Geomorphologische   Raumeinheiten   (GeoRE)  eine   geeignete 

Grundlage bilden, Formenkomplexe zunächst unter deskriptiven Gesichtspunkten zu erfassen. 

Besonders deutlich wird z.B. der hohe Anteil an Flachformen am Formeninventar der Mittelge

birgslandschaft. Verebnete Bereiche wurden in diesem Konzept als zusammenhängende Systeme 

in Form von Dachflächen (GeoRE SHDF, GeoRE SVDF, GeoRE SBDF) und Höhenrücken (Geo

RE SHHR, GeoRE SVHR) explizit erfasst. In weiteren Einheiten sind Verebnungen am Formen

spektrum wesentlich beteiligt,  wechseln sich aber mit anderen Formenelementen ab, z.B. bei 

Rumpftreppengebieten (GeoRE SHRT, GeoRE SVRT, GeoRE SBRT). Es ist naheliegend, die am 

Beispiel der Geomorphologischen Raumeinheiten gewonnenen Erkenntnisse zum räumlichen 

Verteilungsmuster von Formenkomplexen für weitere Untersuchungen zu nutzen. 
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3  KRETAZOTERTIÄRE RELIKTE

Nutzt man die Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) für eine erste morphogenetische 

Bewertung der Mittelgebirgsregion Spessart, erkennt man am Beispiel der verbreiteten Flach

formen   und   Verwitterungsbildungen   den   hohen   Anteil   an   Reliktformen   und   Paläo

klimaeinflüssen. Das gesamte Dachflächen und Höhenrückensystem lässt sich als Rest einer 

Ausgangsrumpffläche interpretieren, die unter tropoiden Bedingungen entwickelt wurde. Ver

schiedene   und   unterschiedlich   abgesetzte   Flächenniveaus   gehen   auf   eine   räumlich   einge

schränkte Flächenbildung zurück, die eine Reliefdifferenzierung mit sich führte. 

Die entsprechenden klimatischen Voraussetzungen, die eine zunächst undifferenzierte Oberflä

chengestaltung und darüber hinaus einen tiefgründigen Gesteinszersatz begünstigten, waren im 

Untersuchungsgebiet in der Festlandsphase der Kreide und des Tertiärs gegeben. Die  geomor

phologische  Ära  i.S.  BÜDEL's (1981)  des  Spessarts   ist  dementsprechend durch einen langen 

Zeitraum  der   (präquartären)  tropoiden  Alterde  gekennzeichnet,  die   im  Untersuchungsgebiet 

ihre 'Visitenkarte' hinterließ. 

Es   ist  unablässlich,   sich   die   morphodynamischen   Prozesse  der   kretazotertiären   Epoche  de

tailliert vor Augen zu führen. Erst die Kenntnis der paläoklimatischen Entwicklung sowie der kor

respondierenden  Verwitterungsdynamik   und   Oberflächenprozesse   ermöglicht   eine   morpho

genetische Bewertung des rezenten Reliefs. Es ist wichtig, Formenkomplexe ihrem jeweiligen pa

läoklimatischen   Umfeld   zuzuordnen   und   ihre   Bedeutung   für   das   rezente   Mittelgebirgsrelief 

abzuschätzen.

3.1 Relikte der kretazotertiären Verwitterung im Spessart

3.1.1 Variabler paläoklimatischer Einfluss 

Im Oberen Jura beginnt mit großräumigen Aufwölbungs bzw. Hebungsprozessen die vorherr

schende Festlandsphase und damit die Verwitterungs und Abtragungsgeschichte im Untersu

chungsgebiet.   Seitdem   beeinflusst   das   Klima   morphodynamische   Prozesse   im   Betrachtungs

raum. Lokale paläontologische Befunde (z.B. TROPP 1936, MARTINI & ROTHE 1998) liefern zeit

lich und räumlich eingeschränkte Hinweise auf die paläoklimatischen Verhältnisse in der nähe

ren   Umgebung.   Die   überregionale   Auswertung   zahlreicher   Paläoklimazeugen   (MAI   1995) 

ermöglicht Aussagen über den Temperatur und FeuchteTrend und die zeitliche Variabilität des 

Paläoklimas seit dem Oberjura (Abb. 27). 

Für  das Jura werden insgesamt hohe DurchschnittsTemperaturen angenommen, die sich im 

O18Isotopenverhältnis nachweisen lassen. Die Meerestemperaturen waren im Vergleich zu heu

tigen Bedingungen bis zu 10° C höher (SCHWARZBACH 1993: 185). Auch für die Kreidezeit gibt
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Abb. 27: Zeitskala und TemperaturKurven für die geomorphologische Ära  [Fortsetzung S. 86]
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(mesozoischtertiäre Festlandsphase) im Untersuchungsgebiet.  Quellen: SAVIN et al. (1975),
BUCHARDT (1978), MAI (1995), ROTHE (2000), BOLDT (2001; Signaturen: + = Zunahme der 
Temperatur/Feuchte;  =  Abnahme der Temperatur/Feuchte; /+ = deutliche Wechsel der 
Feuchte; Größe der Temperatur signatur steigt mit der Temperaturzunahme – Temperatur
optima), DSK [Hrsg.] (2002), GEYER (2002).

es zahlreiche Indikatoren für ein wärmeres Klima als heute, u.a. die Verbreitung von Korallenrif

fen oder die enorme Bindung organischen Kohlenstoffs in Tiefseesedimenten, die heute als be

deutende Erdölvorkommen dienen. Eine geringfügige Temperaturdepression markiert die späte 

Kreidezeit. Die KTGrenze als katastrophaler klimatischer Einschnitt kann im Untersuchungsge

biet nicht gefasst werden. 

Die  Klimaverhältnisse  des  Alttertiärs  sind durch die  weit  nach Norden ausgedehnte  „Warme 

Zone“ SCHWARZBACH's (1946, 1993: 211, Abb. 145) charakterisiert. Im Eozän werden noch ein

mal außergewöhnlich warme Bedingungen vergleichbar der mittleren Kreide erreicht, so dass 

hier die wärmste Phase des Känozoikums anzunehmen ist (CROWLEY & NORTH 1981). Die aus

gesprochene Warmphase korreliert mit intensiven Verwitterungsprozessen, die als BauxitEvent 

angesprochen wurde (PRASAD 1985, OBERHÄNSLI 1996). Ein  „terminaler eozäner Event“  (34 

Ma bp., MAI 1995: 460) beschreibt den deutlichsten Klimaumschwung im Tertiär, der eine gradu

elle Abkühlung bis ins ausgehende Tertiär einleitet. Bereits das Oligozän ist durch eine Tempera

turabnahme gekennzeichnet, die von einem Massensterben in Fauna und Flora begleitet wird. 

Im   späten   Unter   und   frühen   Mittelmiozän   kam   es   neuerlich   zur   Erwärmung,   die   ein 

thermisches Maximum innerhalb des Neogens darstellte  („Mittelmiozäne Erwärmung“,  MAI 

1995: 462). 

Im Obermiozän und speziell im Pliozän sind Klimafluktuationen bekannt, die mit tendenziellem 

Absinken und zyklischen Schwankungen des Meeresspiegels  korrelieren.  Insgesamt wird eine 

Abnahme der Feuchtigkeit festgestellt, die sich z.B. im paläontologisch belegbaren Wechsel der 

Pflanzengemeinschaften   von   tropischen  Wäldern   zu   Gräsern   niederschlägt   (SCHWARZBACH 

1993). Als mögliche Gründe für die Abkühlung im Jungtertiär wird die deutliche Abnahme der 

CO2Konzentration   diskutiert   (SEUFFERT  1993).   Die   rhythmischzyklischen   Klimawechsel 

mindestens seit dem Pliozän setzen sich im Quartär fort, allerdings mit veränderter Frequenz 

und mit kühleren Temperaturen. Der tendenzielle Temperaturrückgang zum Eiszeitalter und die 

zyklische  Abfolge  von   Eis   bzw.  Kalt   sowie  Warmzeiten   im  Pleistozän selbst,   ist  vielfach  se

dimentologisch und morphologisch belegt  (SEMMEL 1974 [Hrsg.], LIEDTKE 1990 [Hrsg.],  JERZ 

1993).  Eine aktuelle Zusammenstellung der Morpho und Paläochronologie des Oberpliozäns 

und Pleistozäns wird bei BOLDT (2001: 46, Abb. 9) vorgestellt.

Mit den Betrachtungen von JESSEN (1938),  BÜDEL (1957a) oder WILHELMY (1958) wird der 
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klimatische Einfluss auf die Formungsprozesse, u.a. auch der Forschungsansatz der genetischen 

Klimamorphologie  etabliert.   Das   räumlich   variierende   Klima   kommt   z.B.   im   Konzept   der 

Klimamorphologischen   Zonen   der   Gegenwart  (BÜDEL   1981:   36ff)   oder   der  Verwitterungs

zonen  (STRAKOV 1962) zum Tragen.  Das zeitlich variierende Klima wird z.B.  im Konzept der 

Reliefgenerationen (BÜDEL 1979) berücksichtigt. 

3.1.2 Chemische Intensivverwitterung als dominanter Vorzeitprozess

Die Betrachtung kreide und tertiärzeitlicher  Verwitterungsprozesse geschieht  auf  der grund

legenden Annahme eines geringfügig variablen, insgesamt aber kontinuierlichen tropoiden Kli

mas i.S. BÜDEL's (1981). Im Jungtertiär klingt schließlich die tropoide Phase in den Mittelbreiten 

aus und es kommt allenfalls gesteinsbedingt oder aufgrund der morphologischen Position zur 

kleinräumigen, traditionalen Weiterbildung.

Das tropoide Klima bedingt aufgrund hoher (Boden) Temperaturen und eines hohen (Boden) 

Wasserangebotes ausschließlich chemische Verwitterungsprozesse. Korrespondierend mit dem 

(Grund) Wasserangebot konnte die chemische Verwitterung auch in tieferen Gesteinsstockwer

ken arbeiten und das Gestein tiefgründig zersetzen. Diese Verwitterungszone, in der das Aus

gangsgestein tiefgründig chemisch aufbereitet wird, hat BÜDEL (1981: 94ff)  als „Dekomposi

tionssphäre“ bezeichnet. 

Man muss berücksichtigen, dass in der Mittelgebirgslandschaft in der Regel gekappte Profile vor

liegen, die den Erosionsrest einer ursprünglich mächtigen Dekompositionssphäre darstellen. Die 

aus der Mittelgebirgsregion beschriebenen Verwitterungsdecken beinhalten häufig nur noch die 

basalen Verwitterungshorizonte mit gebleichten Gesteinspartien oder mit initalen Gesteinsver

änderungen. In Gesteinen des kristallinen Grundgebirges des Spessarts sind erhaltene Verwitte

rungstiefen von maximal 20 m (WEINELT 1962: 130), 17 m (OKRUSCH & WEINELT 1965: 181), 10 

m (OKRUSCH et al. 1967: 144) und 30 m (STREIT & WEINELT 1971: 133) beobachtet worden. Im 

Buntsandstein am Plattenberg bei Kleinwallstadt a. Main sind Gesteinsbleichungen bis zu 100 m 

Tiefe erkennbar (JUNG 1996: 74). Die Verwitterungsrinde des Buntsandsteins im Büdinger Wald 

wird mit rund 15 m (DIEDEICH & EHRENBERG 1977), an anderer Stelle mit 18 m angegeben 

(DIEDERICH   et   al.   1988).  Im   suptropischen   Afrika,   im   OstNiger,   wurden   beispielsweise 

Verwitterungsmächtigkeiten einer tropoiden Verwitterung von über 400 m beobachtet (BUSCHE 

& SPONHOLZ 1988).

In der Dekompositionssphäre wirkt insbesondere die Lösungsverwitterung und setzt elementa

re Gesteinskomponenten frei, die entweder mit der Verwitterungslösung bewegt werden können 

oder   aber   für   synthetische   Prozesse,   z.B.   der  Tonmineralneubildung,   bereitstehen.   Dennoch 

bleibt im chemisch veränderten Ausgangsgestein das ursprüngliche Gesteinsgefüge als Reliktge
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füge erhalten (VALETON 1983). Aufgrund der Konstanz des Gesteinsvolumens bei gleichzeitiger 

Erhöhung des Porenvolumens durch hydrolythische Verwitterung hat OLLIER (1969) den Begriff 

„isovolumetrische Verwitterung“ geprägt. 

Die Erhaltung des ursprünglichen Gefüges,  die Um und Neubildung von Mineralen und die 

Auswaschung   und   Umverteilung   nur   löslicher   Stoffe   wird   definitorisch   gefordert,   um   das 

Verwitterungsprofil   als  „Saprolit“  anzusprechen   (SMIRNOV   1970).   Mit   der   Beschreibung   der 

MesozoischTertiären   Verwitterungsdecke  des  Rheinischen   Schiefergebirges   (MTV;   FELIX

HENNINGSEN 1990) rückt der Terminus „Saprolit“ wieder verstärkt in den Sprachgebrauch geo

morphologischer Literatur. Die allgemein geringe mechanische Härte bis hin zu grabbaren Varie

täten äußert sich im volkstümlichen Sprachgebrauch mit der Bezeichnung  „fauler Fels“  (z.B. 

STREIT & WEINELT 1971: 133). 

Vor dem Hintergrund einer vorzeitlichen Verwitterungsdynamik, die im rezenten Klima der ge

mäßigten Zone zweifellos nicht mehr fortgesetzt wird (BÜDEL 1981), muss die (paläo) pedo

gene Zonierung neu interpretiert werden. Sie wird nunmehr in ein  rezentes Solum  und einen 

fossilen  Saprolit  im Untergrund gegliedert (FELIXHENNINGSEN 1990). Das rezente Solum ist 

durch die holozäne Pedogenese beeinflusst, die in der Mittelgebirgsregion meist durch die peri

glaziale Deckschichtengliederung vorgezeichnet ist. Das pedogene Ausgangssubstrat bildet der 

Saprolit als chemisch verändertes anstehendes Gestein. Er beeinflusst das Substrat im rezenten 

Solum unter anderem durch hohe Tonanteile kaolinitischer Minerale, die häufig hydromorphe 

Bodendifferenzierungsprozesse  begünstigen.   In  diesem  Fall   ist  der  saprolitisierte  Untergrund 

nur in geringem Maße erosiv beeinflusst und noch nicht von höheren Tonanreicherungshorizon

ten entblößt. 

Beispiele eines tonreichen,  solifluidal aufgearbeiteten Saprolits wurden im  SüdwestSpessart, 

am  Plattenberg  (275   m   NN)   bei  Kleinwallstadt   a.   Main  anhand   verschiedener   Bodenprofile 

erschlossen (JUNG 1996, 2004). Der solifluidal aufgearbeitete SandsteinSaprolit wird u.a. auf

grund   seiner   primär   hellen   Farbe   als  Graulehm  bezeichnet   (FELIXHENNINGSEN   1990).   Er 

bildet aufgrund seiner hohen Tonanteile die Grundlage für Staunässe mit redoximorpher Dyna

mik. Dadurch wird die Entwicklung hydromorpher Bodentypen, hier des Pseudogleys in Plateau

lage begünstigt (JUNG 1996, 2004).

Den   ursprünglichen,   heute   erodierten   hangenden   Abschluss   des   kretazotertiären  Verwitte

rungsprofils bilden plinthitische Horizonte (s.u.), die meist zusammenfassend als  Rotlehm  be

zeichnet   werden.   Aus   dem   nördlichen   Untersuchungsgebiet   sind   Rotlehme   bekannt,   die   als 

Äquivalente des tertiärzeitlichen Bodens über den jungtertiären vulkanischen Gesteinen des Vo

gelsberges erhalten sind (STREMME 1910, WIRTZ 1972; Kap. 4.3.3.1). Rotlehme bilden in diesem 
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Fall   das   Ausgangssubstrat   des   rezenten   Bodens,   allerdings   kann   aufgrund   unterschiedlicher 

Überprägung und Überlagerung von Bodenfarben nur schwerlich die Art, Richtung und Intensi

tät der Bodenentwicklung rekonstruiert werden. 

Abb. 28: Verwitterungsdecken mit 
unterschiedlicher Bodenent
wicklung in den a) semiariden 
und b) in den wechselfeuchten 
Tropen.  nach NAHON (1991).

Zur Klassifizierung des Verwitterungsprofils wird häufig das SiliziumoxidSesquioxidVerhältnis 

herangezogen (MAC FARLANE 1976, NAHON 1991,  Abb. 28). Die vorwiegende Freisetzung von 

Fe und AlOxidhydraten ist mit dem Prozess der Desilifizierung verknüpft und zeigt dement

sprechend   eine   allitische,   ferritische   oder   ferralitische   Verwitterungsdynamik   an.   Die   Mo

bilisierung   und     aszendente   oder   durch   laterale   Zufuhr   bedingte   Anreicherung   von   Sesqui

oxiden, kaolinitischem Ton und Quarz in einer Verlehmungszone wurde ursprünglich als Laterit 

angesprochen, der heute als (weicher) Plinthit bezeichnet wird. Die oberflächige Austrocknung 

führt  häufig  zu einer   irreversiblen Krustenbildung,  die   je  nach vorherrschendem Sesquioxid

bestand als Ferricret (e) oder Aluminocret (e), bei Kalkausfällung als Calcret(e) und bei intensiver 

Kieselsäurefreisetzung als Silcret(e) bezeichnet wird (HINTERMAIERERHARD & ZECH 1997). 

Die aszendenten Prozesse, die zu verschiedenen Ausfällungen an der Oberfläche führen können, 
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werden durch ein Konzentrationsgefälle  zur Oberfläche hin erzeugt.  Der Motor sind  exogene 

Kräfte, etwa Verdunstungsprozesse an der Oberfläche, die eine zyklische Austrocknung bewirken 

können. An diesem Beispiel  wird deutlich,  dass das Verwitterungsgeschehen maßgeblich von 

subaerischen Bedingungen  abhängt.  Die Abnahme der Verwitterungsintensität  innerhalb des 

Verwitterungsprofils von der Oberfläche zum bergfrischen Gestein stützt diese These. Bei endo

genen Prozessen, etwa hydrothermaler Aktivität, ist eine entgegengesetzte Ausrichtung erkenn

bar.

Hydrothermale Bleichungen  durch aszendente heiße Lösungen sind aus anderen vulkanisch 

geprägten Mittelgebirgslandschaften  bekannt   (ZERSCHWITZ  1969,  HEINE  1970)  und werden 

auch im Untersuchungsgebiet  vereinzelt  beschrieben. Eine tiefgründige, offensichtlich linien

hafte Kaolinisierung wurde aus dem  WaschbachTal  zwischen  Sandkopf  und  Geiskopf  nördlich 

Wächtersbach/Breitenborn  bekannt (DIEDERICH & EHRENBERG 1977). Die in verschiedenen 

Bohrungen erschlossene Bleichung wird aufgrund der steil herzynischen Ausrichtung als hydro

thermale   Bildung   interpretiert.   Allerdings   wird   die   unsichere  morphologische   Deutung   der 

Sandsteinbleichung am Beispiel des Büdinger Waldes eingeräumt (EHRENBERG & HICKETHIER 

1978).  Gerade durch die Nähe zum Vulkangebiet des  Vogelsberges  ist  eine Entstehung durch 

postvulkanische, aszendente Hydrothermalien naheliegend. 

Die hydrothermale Entstehung ist aber nicht zwangsläufig und kann in gleicher Weise durch de

szendente flächenhafte Verwitterung erklärt werden. Man muss sich vor Augen führen, dass die 

bevorzugten Verwitterungsbahnen wasserwegsame Strukturen wie Spalten und Klüfte sind. Bei 

Kappung   des   Profils   werden   diese  Verwitterungswurzeln   als   linear   angeordnete   Bleichungen 

sichtbar   (PETROV   1976),   die   unter   Umständen   physiognomisch   mit  hydrothermalen   Blei

chungen  verwechselt werden können (FELIXHENNINGSEN 1990). Auch im  SüdwestSpessart 

konnten vergleichbare Befunde erbracht werden (JUNG 1996, 2004). 

Über  tonmineralogische  Untersuchungen kann der  Nachweis  hydrothermaler  Aktivitäten ge

führt werden. In diesem Fall wäre der Dikit als weitestgehend hitzebeständige, polytype Struk

turvariante des Kaolinits dominant im Tonmineralspektrum vertreten (SPIES 1986). 

Meist werden tertiäre Verwitterungsprofile mit einem eher kontinuierlichen Übergang zum berg

frischen   Gestein   beschrieben   (BORGER   2000).   Auch   die   im   SüdwestSpessart   untersuchten 

Verwitterungsprofile im Buntsandstein belegen dies (JUNG 1996, 2004). Im  Basaltbruch Brei

tenborn (Kap. 4.3.1.3.2) ist im nordwestlichen Bruch eine scharf gegen den bergfrischen Basalt 

abgegrenzte Verwitterungsbasis unter etwa 5 m mächtigem Basaltzersatz erschlossen. Dies ist 

der einzige Nachweis einer Verwitterungsbasisfläche im definitorischen Sinn (BÜDEL 1981). 
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3.1.3 Kreidezeitliche und tertiäre festländische Intensivverwitterung im Untersuchungsgebiet

Die kretazotertiäre Intensivverwitterung hat Verwitterungsbildungen in den Sedimentgesteinen 

des Deckgebirges, wie auch in Gesteinen des Grundgebirges hinterlassen. Für die Kristallinge

steine muss neben der tertiärzeitlichen Gesteinsveränderung auch eine präoberpermische Pha

se der Gesteinszersetzung in Betracht gezogen werden (VALETON 1983, Kap. 3.1.3.1). Im permo

triadischen Deckgebirge ist entsprechend nur die kretazotertiäre Verwitterungsdynamik doku

mentiert (Kap. 3.1.3.2). In diesen Gesteinen lässt sich nur über relative Bezüge oder durch die 

morphologische Stellung ermitteln, wie alt die Verwitterungsbildungen innerhalb der geomor

phologischen Ära sind. 

Die höheren bzw. älteren Verwitterungsprofile, die in Gesteinen des Juras, des Keupers und des 

Muschelkalks ausgebildet waren, sind größtenteils abgetragen. Ihre Verwitterung und Abtragung 

geht mutmaßlich bis in die Kreidezeit zurück (Kap. 4.1).  Verwitterungsbildungen aus dem Alt

tertiär werden verschiedentlich in xenolithische Gesteine dokumentiert, die in saprolitisiertem 

Zustand in die Magmen eingebunden wurden (Kap. 4.2.1). Darüber hinaus belegen einige alt

tertiäre Sedimente, die als Umlagerungs oder Syntheseprodukte der paläogenen Verwitterung 

gesehen werden, die Morphodynamik des Alttertiärs (Kap. 4.2.3). 

Das präuntermiozäne Verwitterungsgeschehen ist im Gebiet des  südlichen  Vogelsberges  und 

des  Schlüchterner Beckens  dokumentiert.  Die untermiozäne Basaltüberdeckung hat hier die 

präbasaltische   Verwitterungs   und   Umlagerungsdynamik   konserviert.   Diese   Konstellation 

beinhaltet, dass der präbasaltische Gesteinsuntergrund, hauptsächlich in Form des Buntsand

steins, bis ins Untermiozän saprolitisiert wurde. Wann die Gesteinsserien in den Einfluss che

mischer Verwitterung kamen, ist nicht eindeutig, vermutlich war dies aber bereits im Alttertiär 

der Fall. 

Daneben gibt  es Anschauungen,  nach denen die  Saprolitisierung des Buntsandsteins zeitlich 

zwischen Aquitan und Burdigal  eingeschränkt  werden kann.  Die  aquitanen Tertiärsedimente 

liegen in der Regel unverwittertem Deckgebirge auf und werden schließlich von Basalt über

deckt.  Fehlen die Tertiärsedimente und lagern Vulkanite unmittelbar über den Gesteinen des 

Deckgebirges, sind diese regelhaft saprolitisiert. Somit wird die Bildung der Verwitterungsrinde 

des   Buntsandsteins   synchron   zur   Ablagerung   der  Tertiärsedimente   gesehen   (DIEDERICH   & 

EHRENBERG 1971). Die Kaolinisierung der Sandsteine und der Tertiärsedimente als unmittelba

re Umlagerungsprodukte des SandsteinSaprolits wird ergänzend als Argument aufgeführt. 
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Abb. 29: Karte: Tertiäre Verwitterung und Sedimente im Untersuchungsgebiet. 
  Quelle: Eigene Kartierung, verschied. Autoren, siehe Tab. 11, Kap. 6 Anhang.
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Vielfach kann die chronostratigraphische Stellung von saprolitisierten Sandsteinen im Tertiär

profil nicht eindeutig festgelegt werden. Hier muss der kretazotertiäre Verwitterungsverlauf im 

Zusammenhang mit den Formungsprozessen und dem daraus resultierenden Formeninventar 

rekonstruiert   werden.   In   diesem   Zusammenhang   ist   es   von   Bedeutung,   die  Verbreitung   von 

Verwitterungsbildungen und korrelaten Sedimenten in ihrer Gesamtheit zu erfassen und darzu

stellen (Abb. 29). Sie sollen als Zeugnis der kretazotertiären Verwitterungsdynamik gesehen und 

in der morphogenetischen Interpretation (Kap. 4) berücksichtigt werden. 

3.1.3.1 Präoberpermischer und jungtertiärer Zersatz in Gesteinen des Grundgebirges

Verwitterungsbedingte   chemische  Veränderung   in   Gesteinen   des   Kristallinen   Grundgebirges 

äußern sich physiognomisch in unterschiedlicher Weise. Die chemische Veränderung der Gneis

Serien   des   zentralen  Vorspessarts,   etwa   der   MuskovitBiotitGneise   der   HaibachFormation, 

zeichnet   sich   durch   eine   intensive   Rotfärbung,   zudem   durch   eine   deutlich   erhöhte   Ton

komponente nach Tonmineralneubildung aus. Bereits WEIDMANN (1929) wies auf die z.T. weit 

verbreiteten   roten  Verwitterungslehme   im  Vorderen   Spessart  hin,   die   schließlich   bei   NIEMZ 

(1964:   29,   Abb.   3)   in   einer   Karte   der  Rotverwitterung   im  Aschaffgebiet  zusammengestellt 

werden. 

Die tatsächliche Verbreitung von Verwitterungslehmen aus kristallinen Gesteinen dürfte insge

samt weit größere Ausmaße annehmen, als dies kartierbar ist. Unter pleistozänen Lössen wird 

hier ein weitestgehend aushaltender Zersatzhorizont vermutet,  der mutmaßlich eine positive 

Beeinflussung der frühpostglazialen Vegetationsentwicklung und eine forcierte Lößakkumulati

on bedingte. Dies hat zur Folge, dass Grundgebirgszersatz in Gestalt von roten, gelben oder bunt 

gefleckten   Lehmen   rezent   hauptsächlich   unter   quartärer   Überdeckung   in   tieferen   Schichten 

angeschnitten wird, etwa in Hohlwegen und Baugruben, oder er wird in Bohrungen erschlossen 

(OKRUSCH et al. 1967). 

Eigene Untersuchungen erbrachten den Nachweis oberflächennaher, gelber bis roter, etwa 3 m 

mächtiger   Lehme   im   Zweiglimmerschiefer   der  GeiselbachFormation  in   einer   Baugrube   in 

Alzenau i. Ufr./Hörstein. Auch bei der Erschließung des Neubaugebietes zwischen Hörstein und 

Alzenau i. Ufr./Wasserlos  wurden im Zuge von Planiertätigkeiten immer wieder rote Verwitte

rungslehme an die Oberfläche befördert. Die Beobachtungen korrelieren mit den Arbeiten von 

OKRUSCH et al. (1967) in diesem Gebiet. Die flächige Verbreitung von roten bis braunen Lehmen 

unmittelbar im Bereich des rezenten Solums  führte dazu, die Rotlehme gesondert als „,L,fl“ zu 

erfassen und auszukartieren. 

Bemerkenswert ist  die Position im 150 m NNNiveau im Bereich der zerriedelten Fußflächen 

(GeoRE   SVFF1,  GeoRE   SVFF2),   die   dem  HahnenkammHöhenzug   im   Umfeld   der  Spess
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artrandverwerfung  vorgelagert sind. Die flächendeckende Hangschuttdynamik in diesem Be

reich   (OKRUSCH   et   al.   1967)   erfasst   auch   die  Verwitterungslehme   und   äußert   sich   in   der 

selektiven Anreicherung mechanisch beanspruchbarer Gesteine, meist Quarzite der Geiselbach

Formation. Sie zeigen an, dass die solifluidale Aktivität auch die Verwitterungslehme beeinfluss

ten,   die   zumindest   in   den   hangenden   Bereichen   keine   autochthonen  Positionen   mehr 

einnehmen. 

Hinweise für die zeitliche Stellung chemischer Verwitterungsdynamik geben verschiedene jung

tertiäre  Basaltvorkommen, die  westlich des  Untersuchungsgebietes aus dem Bereich der  Un

termainebene beschrieben werden (SCHOTTLER 1922). Der rote, tonige Basaltzersatz wird hier 

teils von Bauxitknollen begleitet, die eine intensive chemische Beeinflussung anzeigen. Die Bil

dung von Rotlehmen bzw. Verwitterungslehmen über kristallinen Gesteinen wird synchron zur 

Basaltverwitterung  als   Jungtertiär  eingestuft.  Untersuchungen  der  Lagerungsverhältnisse  und 

die paläoklimatische Betrachtung der für Rotverwitterung günstigen Zeitabschnitte führten be

zugnehmend  auf  die  Rotlehme   im  Aschaffgebiet  zur  Einstufung   in  das  Miozän  oder  Pliozän 

(NIEMZ 1967).

Abb. 30: Profil Mömbris – 
Profilaufnahme.
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Neben autochthonen Rotlehmvorkommen gibt es zahlreiche Hinweise auf verlagerte Substrate 

der tropoiden Landoberfläche. In den mächtigen tertiären Sedimenten der Untermainebene tre

ten immer wieder rote Tonhorizonte auf, die als Bodensediment der Kristallinverwitterung ange

sehen werden  (OKRUSCH et al.  1967).  Ausgehend vom  HahnenkammHöhenzug fanden Ver

lagerungsprozesse auch in östliche Richtung statt. 

Das  Profil  Mömbris  (Abb. 30)  liegt im Bereich der Südostabdachung des Hahnenkamms am 

Rand einer Verebnung im 300 m NNNiveau. Mit dem Horizont Mö11 ist ein rotbrauner toniger 

Lehm erschlossen. Glimmerreiche, sandige Komponenten und kleine QuarzitSteine schließen 

eine warmzeitliche authochtone Entstehung aus. Vielmehr ist der Horizont aufgrund der grob

körnigen Bestandteile eindeutig als Umlagerungshorizont zu identifizieren. Das Liefergebiet ist 

der westlich angrenzende HahnenkammHöhenzug.

Der Horizont Mö11 zeigt an, dass Verwitterungslehme in höheren Positionen am Hahnenkamm 

verbreitet  waren und solifluidal  und/oder  fluvial  aufgearbeitet  wurden.   Interpretiert  man die 

hangenden Lößstraten als mittel bis jungquartäre Ablagerungen, kommt man zu dem Schluss, 

dass tertiärzeitliche Verwitterungsbildungen weit über die TertiärQuartärgrenze hinaus an der 

Landoberfläche Bestand hatten. Vergleichbare Ergebniss gibt es aus dem Südwestlichen Sand

steinspessart, wo  Rotlehmkomponenten in Graulehmsubstraten nachgewiesen wurden (JUNG 

1996, 2004). Die lateritischen Verwitterungsrinden des Basalts am Vogelsberg sind z.T. intensiv 

verlagert und in Senken wieder angereichert worden. Die ehem. Bauxitlagerstätte Eiserne Hose 

bei  Lich  (Hessen)   ist   hierfür   ein   gut   dokumentiertes   Beispiel   aus   der   näheren   Umgebung 

(SCHWARZ 1987). QuarzitBruch Hemsbach

Das  Profil QuarzitBruch Hemsbach  (Abb. 31)  liegt im zentralen Bereich des Hahnenkamms, 

am Durchbruchstal der Kahl. Der Talhang ist in Höhe des QuarzitBruches relativ flach angelegt 

und auf die Hochterrassen im Durchbruchstal (SCHWENZER 1967a) ausgerichtet. An der Grenze 

der Horizonte He12 und He11 ist der Übergang von authochtoner Intensivverwitterung im an

stehenden Kristallingestein zu Umlagerungshorizonten dokumentiert. Die schlierenartigen Ver

färbungen des Gesteinszersatzes biegen im Horizont He12 von steilen Winkeln in eine hangpa

rallele Lage ab, was letztlich als Hakenschlagen interpretiert werden kann. 

Die im Horizont He11 eingebetteten QuarzitBlöcke sind in ein frisches geschichtetes Substrat 

eingesunken, nachdem sie an der Oberfläche vermutlich in Folge von Rutschungsprozessen tal

wärts transportiert wurden. Mit dem Horizont He9 wird der Übergang zur kaltzeitlich geprägten 

solifluidalen Verlagerung markiert. Den kaltzeitlichen Einfluss zeigen in diesem TertiärQuartär

Profil auch die eingearbeiteten Lößsubstrate an, die als lehmige Varietät die Matrix einiger Soli

fluktionslagen stellen (He1, He3, He5, He7). Die dazwischenliegenden Horizonte sind regel
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haft durch ein lößlehmarmes Substrat gekennzeichnet, das höhere Anteile an QuarzitBlöcken 

und Steinen führt, zudem eine Matrix aus Verwitterungsmaterial der umliegenden Gneis und 

Quarzitgesteine   besitzt.   Mit   dem   lößlehmgestützten   Horizont   He1   bildet   eine   ursprünglich 

tiefere Lage den hangenden Abschluss des Profils, das bei Planierarbeiten erosiv verkürzt wurde. 

Neben feinklastischen Verwitterungslehmen, die in authochtoner Position oder als Verlagerungs

material beschrieben wurden, treten auch grusige Verwitterungsbildungen aus kristallinen Ge

steinen auf. Im Bereich des rezenten Solums sind sie sicherlich während der Glazialzeiten kryo

gen beeinflusst worden, ihre originäre Entstehung geht allerdings auf tertiärzeitliche chemische 

Verwitterungsdynamik zurück. 

Abb. 31: Profil QuarzitBruch 
Hemsbach – Profilaufnahme.

An   einer  Wegböschung   am  Eichelberg,   der   ein   Zwischenniveau   am   westlichen   Abhang   des 

Hahnenkamms  nördlich   der  Rückersbacher   Schlucht  darstellt,   wurde   das  Profil  Eichelberg 

(Abb. 32) erschlossen. In hängiger Lage zeigt das Profil einen weitestgehend grusigen Gneiszer

satz,  der durch goethitische Schlieren, vermutlich entlang ehemaliger Wurzelbahnen gekenn

zeichnet ist. Etwaige höhere Horizonte des tertiären Verwitterungsprofils mit primär tonigleh

migen   Hämatitreichen   Substraten   wurden   bereits   solifluidal  aufgearbeitet   und   hangabwärts 

verfrachtet. 

Besonders auffällig sind Vergrusungen in den dioritischen Gesteinen des QuarzdioritGranodio

ritKomplexes. Die Vergrusungen äußern sich in einer lockeren Granulierung des ursprünglich 
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festen Ausgangsgesteins, dessen Bestand an Mineralkörnern die Zerfallsprozesse vorgibt. 

Die Verwitterungsbildungen sind meist durch geringe Lehmanteile charakterisiert. Selten treten 

mächtigere Verwitterungslehme auf, die ein Gemisch aus feinklastischer Matrix und körnigen 

Bestandteilen bilden. Als relativ verwitterungsresistente Komponente wird der Muskovit beob

achtet.  Insgesamt dominieren, im Gegensatz zur Rotverwitterung über Gneisen des zentralen 

Vorspessart, braune Einfärbungen der Verwitterungshorizonte. 

Chemische   Prozesse   in   massigen   Gesteinen,   z.B.   den   DioritVarietäten,   führen   neben   der 

Vergrusung und/oder Verlehmung zur Bildung von Kernsteinen, angelehnt an das Kluftnetz des 

Massengesteins i.S. WILHELMY's (1981). Geeignete Gesteine sind im Vorderen Spessart z.B. die 

felsischen Mobilisate mit plutonitähnlicher, massiger Strukur als SWNEstreichende Zone zwi

schen  Aschaffenburg/Damm  und  Hösbach/Feldkahl.  Im  Steinbachtal  nördlich von  Johannes

berg/Steinbach  sind sie   in  Blockmeeren mit   runden Kernsteinen  freigelegt   (OKRUSCH et  al. 

1967). 

Abb. 32: Profil Eichelberg – 
Profilaufnahme.

Bei den Ausbauarbeiten der Autobahn A3 im Jahr 2002 wurde am PfaffenBerg (206,4 m NN) im 

selektiv saprolitisierten StaurolithGranatPlagioklasGneis ein 60 t schwerer Kernstein/Wollsack 

geborgen, der als „dicker Stein“ regionale Bekanntheit erlangte (LORENZ 2004b: 17). 
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In den massigen Gesteinen des  QuarzdioritGranodioritKomplexes  im südlichen  Vorspessart 

sind Kernsteine allerdings am häufigsten verbreitet. An der Oberfläche bilden sie nach Freispü

lung   der   grusigen   Matrix   z.T.   mächtige   Felsburgen,   z.B.   nahe   dem   DioritBruch   bei 

Haibach/Dörrmorsbach  am  HeinrichsBerg  (346 m NN) und  am Osthang der Höhe 375 m NN 

(Abb. 33) bis zum Beutelstein am MeisBerg (404 m NN) westlich Bessenbach/Oberbessenbach. 

Der bekannte Dörrmorsbacher Wackelstein  liegt nach einer Rutschung nicht mehr auf seinem 

Sockel und hat nach MALKMUS (1976: 6) „ausgewackelt“. 

Weitere Freistellungen wollsackähnlicher Kristallinblöcke gibt es am  Grauenstein  (308 m NN) 

nördlich von Glattbach, am GartenBerg (309 m NN) südlich Goldbach, an der Teufelskanzel am 

GodelsBerg  (252   m   NN)   und   im   Bereich   der  Verebnung   bei   Pkt.   264   m   NN   südöstlich   von 

Bessenbach/Keilberg. 

Abb. 33: Foto: Felsburg aus 
Kernsteinen des Diorit/ 
QuarzdioritGranodio
ritKomplex. Diorit
Bruch, NE Haibach/ 
Dörrmorsbach.

Anhäufungen zu markanten  Blockmeeren  oder  Blockströmen  wie am  Felsberg  im  Odenwald 

(FAHLBUSCH 1985) gibt es im Metamorphikum des Spessarts nicht. Kernsteine sind allenfalls zu 

Felsburgen angehäuft, so an den meisten beschriebenen Lokalitäten. Bisweilen treten Kernsteine 

des  Vorderen Spessarts eher unspektakulär und unscheinbar hervor, z.B. im Unterhangbereich 

bei  Sulzbach/Soden. Hier wittern einzelne Kernsteine im angeschnittenen Grundgebirge nahe 

der Tiefenlinie aus feinerem Substrat heraus (WEINELT 1962). 

Die Frage nach der zeitlichen Einordnung der Kernsteinverwitterung drängt sich an diesem Bei

spiel auf. Im Dioritbruch bei Haibach/Dörrmorsbach gibt es Hinweise auf tertiärzeitliche Entste

hung, zumindest aber Weiterbildung des Gesteinszersatzes. Im südlichen Abbaubereich werden 
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in den oberen Lagen die Tonsteinserien des Bröckelschiefers als unterste Gesteinsserie des Deck

gebirgskomplexes angefahren. Der liegende Diorit scheint im Kontaktbereich bergfrisch vorzu

liegen, insofern dies aufgrund der schweren Zugänglichkeit aus der Distanz beobachtet werden 

kann.  Die  vergrusten Bereiche beschränken sich rezent  auf  die  Areale  ohne  Tonsteinüberde

ckung und sind mutmaßlich erst nach deren Abtragung in den Einfluss chemischer Gesteinsver

änderung gekommen.

Die räumlich angrenzenden Tonsteine zeichnen vermutlich für eine forcierte Wasserzufuhr an 

Schichtquellen verantwortlich, die auf das Flächenniveau des  Vorderen Spessarts ausgerichtet 

waren. Mit dem erhöhten Wasserangebot ist die Intensivverwitterung in Dioritgesteinen vermut

lich katalytisch beeinflusst und damit verstärkt worden. 

Die  Kernsteinbildung am  Sodenbach  bei  Sulzbach/Soden  ist  nicht  eindeutig  zu  klären.  Zwar 

kann hier ebenfalls mit erhöhter Wasserzufuhr und forcierter Verwitterung argumentiert werden, 

allerdings steht die orographische Tiefposition und die Lage im Bereich der Talsohle eher im 

Widerspruch dazu. Die Kernsteine liegen dort bis zu 173 m tiefer als die umgebenden Höhen 

(Spießknückl, 358 m NN), so dass man hier eher eine ältere Kernsteinbildung annehmen möchte. 

Im Untersuchungsgebiet gibt es entsprechende Hinweise auf präoberpermischen Gesteinszer

satz, der durch das permotriassische Deckgebirge konserviert wurde. 

Der Nachweis einer präoberpermischen Intensivverwitterung ist aktuell am Beispiel des Dolo

mitsteinBruchs auf der Feldkahler Höhe (Kap. 3.1.2.4.1) und des RhyolithBruchs auf der Hart

Koppe bei Sailauf (Kap. 2.1.2.2) zu führen. An die hydrothermale Zersatzzone des RhyolithKör

pers   lagert   unmittelbar   angrenzend   der   MuskovitBiotitGneis   der   SchweinheimHaibach

Formation.   Das   körnige,   grabbare   Gestein   mit   toniger   Matrix   geht   aus   der   chemischen 

Zersetzung durch Oberflächenverwitterung hervor, die zeitlich mindestens als präoberpermisch 

eingestuft werden muss. 

Anhaltspunkte bieten die diskordant auflagernden, zechsteinzeitlichen Sedimente. Sie sind als 

Äquivalent   des   Kupferschiefers/Kupferlettens   (z1)   anzusprechen.   Die   schwarzen,   weichen, 

tonigen Ablagerungen enthalten bedeutende Mangan und Eisenanteile (LORENZ 1991).  Auf

grund dieser Merkmale sind sie gegenüber dem Kupferletten sehr eigentümlich ausgeprägt. Die 

rinnenförmigen,   z.T.   taschenförmigen   Ausfüllungen   über   dem   verwitterten   Gneis   der  Hart

Koppe weichen ebenfalls von der üblichen Lagerung des Kupferlettens ab. 

Der   scharfe   Kontaktbereich   zum   liegenden   verwitterten   Gneis   lässt   erkennen,   dass   die   che

mische  Veränderung   bereits   vor   der   zechsteinzeitlichen   Sedimentation   stattgefunden   haben 

muss. Die Saprolitisierung des MuskovitBiotitGneises ist somit präoberpermischen Alters. 
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Weitere Beispiele   für  präoberpermischen Gesteinszersatzes  gab es   in den Bergwerken  Grube 

Wilhelmine  bei  Blankenbach/Sommerkahl,  Grube   Marga  bei  Sailauf/Eichenberg  und   in   der 

Schwerspatgrube  Neuhütten.  Beim untertägigen Abbau wurde jeweils liegend der Zechstein

Ablagerungen Grundgebirgszersatz angetroffen (OKRUSCH & WEINELT 1965).

3.1.3.2 Verwitterungsbildungen in permotriadischen Sedimentgesteinen

Das  sedimentäre  Deckgebirge  lagert  diskordant  über  dem  metamorphen  Grundgebirge.  Die 

Deckgebirgseinheiten werden im Untersuchungsgebiet durch die Gesteine des Zechsteins und 

der unteren bis mittleren Trias aufgebaut. Die Schichten der Obertrias und des Unterjura kamen 

zwar zu Ablagerung, fielen aber wieder der kretazotertiären Verwitterung und Abtragung zum 

Opfer. 

Verwitterungsbildungen im ZechsteinDolomit äußern sich durch Karstschlotten und Spalten 

als   Ergebnis   chemischer   Lösungsverwitterung.   Für   die   Karstprozesse   wird   weitestgehend 

permisches  Alter  angenommen,  die   tertiärzeitliche  Überprägung  ist  aber  wahrscheinlich.  Als 

karbonatisches Gestein weicht der Dolomit geochemisch von den weit verbreiteten silikatischen 

Sedimentgesteinen   ab   und   kann   aufgrund   dieser   Voraussetzung   morphologische   Relevanz 

besitzen (Kap. 3.1.2.4.1). 

Im  Folgenden   werden  Verwitterungsbildungen  vornehmlich   der   silikatischen  Gesteinsauflage 

beschrieben. Als stratigraphischer Bestandteil des tertiären Verwitterungsprofils sollen sie, auf 

Basis  der  definitorisch geforderten Merkmalscharakteristika  (FELIXHENNINGSEN 1990)  und 

unter   Berücksichtigung   der   petrographischen   Merkmale,   als  SandsteinSaprolit  bezeichnet 

werden (Kap. 3.1.2). 

Saprolitisierung   in   Sandsteinen   äußert   sich   zunächst   in   einer   intensiven   Gesteinsbleichung. 

Diese Entfärbung durch chemische Lösung und Fortführung des eisenschüssigen Bindemittels 

wird meist von einer Weißfärbung überlagert, die in der Regel durch weiße kaolinitische Tonpig

mente erzeugt wird. Beide Prozesse bedingen die fahlgraue bis blütenweiße Gesteinsfärbung sa

prolitisierter Sandsteine. 

In der   regionalen Literatur  wird nur spärlich von intensivverwitterten Sandsteinen berichtet. 

SCHOTTLER (1922) fand beim Bau der  Schleuse Kleinostheim kaolinisierten Buntsandstein als 

Basis der Schotterauflage. Ähnliche Befunde liegen aus der Umgebung von Aschaffenburg vor. In 

den Bohrungen an der Staustufe Aschaffenburg/Obernau, am Pumpwasserwerk Stockstadt und 

an der Eisenbahnbrücke Stockstadt konnten zwischen 3 und 7 m mächtiger SandsteinSaprolit 

nachgewiesen   werden,   wobei   der   Zersatzhorizont   noch   nicht   durchteuft   wurde   (STREIT   & 

WEINELT 1971:  134).  Die  als  „fossile  Böden“ beschriebenen Lehme, die  anhand einiger  Auf
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schlüsse beim Staustufenbau am Mittelmain nachgewiesen wurden (VALETON 1956: 44ff), sind 

vermutlich als Umlagerungssedimente aus SandsteinSaprolit einzustufen. Auch die Bohrungen 

an den Staustufen Gemünden/Harrbach und Lohr a. Main/Steinbach, sowie an den Glanzstoff

werken bei Obernburg a. Main erbrachten diesen Befund (VALETON 1956: 44). 

Diese Vorkommen können durch die Einsenkung des Aschaffenburger Beckens erklärt werden. 

Allerdings spricht die räumliche Vergesellschaftung mit zersetzten Gneisen bei  Aschaffenburg 

sowie der Nachweis von authigen verwitterten Gneisgeröllen (STREIT & WEINELT 1971) für au

tochthone Verwitterungsbildungen, die durch tektonische Aktivitäten in ihren orographischen 

Positionen nur geringfügig verändert wurden. Die Überlagerung durch oberpliozäne Sedimente 

im Aschaffenburger Becken und in der HanauSeligenstädter Senke (Kap. 4.3.2.1) unterstützen 

die These einer Verwitterung vor Ort. 

Eindeutig tektonisch sind die kleinen Schollen unteren Buntsandsteins an der Spessartrandver

werfung zwischen Alzenau i. Ufr./Hörstein und Kleinostheim (OKRUSCH et al. 1967). In einem 

aktuell  zugänglichen Schurf   ist  das  Vorkommen am  TriebsGraben  aufgeschlossen.  Über 2  m 

mächtig sind nicht näher stratifizierbare Sandsteine des Unteren Buntsandsteins als durchweg 

gebleichte Partien zu sehen. Das etwas krustige Gefüge deutet auf sekundäre KieselsäureZufuhr, 

was   im   Einklang   mit   den   verkieselten   ZechsteinDolomiten   verschiedener   Nachbarschollen 

steht. Im Umfeld der SpessartrandVerwerfung sind hydrothermale Einflüsse, die zur Gesteins

bleichung   und   Kieselsäuremobilisation   führten,   durchaus   möglich,   wurden   aber   nie   explizit 

nachgewiesen. Die flächige Ausdehnung der Verwitterungsbildungen sowie der Nachweis zahl

reicher Verwitterungsbildungen in kristallinen Gesteinen der näheren Umgebung (OKRUSCH et 

al. 1967, Kap. 3.1.2.2) belegen eher tertiärzeitliche Oberflächeneinflüsse in diesem Gebiet bzw. in 

diesem Niveau (120 m NN). 

Aus dem Büdinger Wald werden Verwitterungsbildungen beschrieben, die vorwiegend im Mitt

leren   Buntsandstein   liegen   (EHRENBERG   &   HICKETHIER   1977).  Die   Lokalitäten   der  Kao

lingrube Ortenberg  und der  Kaolingrube Bergheim9, sowie die  Sandgrube am Bleichthalhof 

östlich  von  Bergheim  zeigen eindrucksvoll  Ausschnitte  des   tertiären Verwitterungsprofils  mit 

starker   Zersetzung   der   Feldspäte   und   deutlicher   Kaolinisierung.   Die   selektive   Beeinflussung 

durch   sekundäre   Kieselsäurezufuhr   äußert   sich   in   der  unterschiedlichen   Festigkeit   einzelner 

Bankungen im Aufschlussprofil (EHRENBERG & HICKETHIER 1978). Bergheim

Ausgedehnte und tiefgründige Verwitterung im Mittleren Buntsandstein findet sich im Bereich 

der Vier Fichten (406,2 m NN) und der östlich angrenzenden Höhe 410,8 m NN westlich Wäch

tersbach. Der grobkörnige und hangend stark geröllführende Sandstein der SollingFolge (smSS) 

9 Eintragung der Topogr. Karte 1:25 000, BlattNr. 5620 Ortenberg: „Kaolin“ 
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wird hier in seiner gesamten Mächtigkeit von 30 m von intensiven Bleichungen erfasst. Im ehem. 

Steinbruch nahe der Wegkreuzung Vier Fichten treten neben saprolitisierten, konglomeratischen 

Sandsteinen auch braune lockere Sande auf10, die als autochthones, freigewittertes und pedogen 

beeinflusstes Sandsteinmaterial gedeutet wurden. Die Saprolite setzen sich über einen Flächen

pass am Mittelrain bei 375,7 m NN nach N fort und tauchen schließlich unter das Vulkanitpla

teau des HammelsBerges (415,6 m NN) ab. Ein weiteres SaprolitVorkommen gibt es am Riedel 

(333,4 m NN) unmittelbar westlich von  Wächtersbach. In der Umgebung von Birstein bis nach 

Brachttal/Hellstein  sind   in   einigen   Bohrungen   Bleichungen   insbesondere   der   SollingFolge 

(smSS) nachgewiesen worden (EHRENBERG & HICKETHIER 1982). 

Bohrungen und Oberflächenbefunde ermöglichen es, Aussagen über Mächtigkeiten und Höhen

positionen der Buntsandsteinverwitterung zu machen. Die Untergrenze der Verwitterungsrinde 

wird auf Blatt Nr. 5720 Gelnhausen mit 340 m NN angegeben, steigt zu den Vier Fichten auf 380 

m NN um bis zum Großen Mittelrain auf 360 m NN abzusinken. Im westlichen Blattbereich liegt 

die Basis mit 250 bis 300 m NN wesentlich tiefer (DIEDERICH & EHRENBERG 1977: 58). 

Im nördlichen Spessart wurden die beschriebenen Verwitterungsbildungen z.B. als „tiefgründig 

zersetzte und verwitterte Gesteine – Buntsandstein“ (DIEDERICH & EHRENBERG 1977: [Karten

blatt];  Tab. 11, Kap. 6 Anhang) meist im Rahmen der geologischen Kartenaufnahme seitens des 

Hessischen   Landesamtes   für   Bodenforschung11  aufgenommen.   Im  südlichen   Spessart  fehlt 

dagegen   eine   konsequente   Kartierung.   Die   bisherigen   Nachweise   wurden   größtenteils   im 

Rahmen älterer geologischer Aufnahmen erbracht. Eine Beschreibung aus der Umgebung von 

Heigenbrücken bildet die Ausnahme:

Beim Bau der Bahnlinie AschaffenburgWürzburg wurde der Höhenzug der Sandsteinstufe im 

Jahre   1854   mit   dem   927   m   langen  Schwarzkopftunnel  überwunden   (HAIN   1977:   11).   Der 

zersetzte Heigenbrücker Sandstein wird hier als „Leberstein“ bezeichnet und ist  in einer Pro

fildarstellung beachtlicherweise nicht stratiform eingezeichnet (HAIN 1977:  11,  Abb.  [o.  Nr.]). 

Anhand   des  Tunnelprofils   und   zweier   vertikaler   Schächte   wurde   ein   geologisches   Profil   des 

Schwarzkopfs entwickelt, das den Leberstein im Kern und am Westhang zeigt. Er wird östlich von 

„festem Sandstein“ und „klüftigem Sandstein“ begrenzt, die den Leberstein im zentralen Bereich 

noch überlagern. 

Ausgedehnte  Verwitterungsbildungen   im   Oberen   Buntsandstein   des   südlichen  Mainvierecks 

wurden   durch   die   frühen   Kartierungen   von   ERB   (1928)   bekannt.   Die  Verwitterungsdecken 

beschränken  sich   räumlich  auf   die  Verebnungsbereiche   im  Oberen  Buntsandstein  der  Wert

10 Für Hinweise danke ich Dr. G. ARNOLD, Langenselbold.

11 Heute: Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie; www.hlug.de
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heimer   Hochfläche.  Die  hangenden Partien des  Plattensandsteins sind durch  ihre weiße bis 

weißliche Gesteinsfarbe charakterisiert. Die Einbindung der unteren Röttone in die chemische 

Verwitterungsdynamik äußert sich in der weißen toniglehmigen Matrix quartärer Deckschich

ten, die z.B. am Münch (441,4 m NN) nordwestlich von Freudenberg/Rauenberg nachgewiesen 

wurde. Die Vorkommen korrespondieren räumlich mit den „Verwitterungsdecken von oberem 

Buntsandstein, z.T. mit äolischen Beimischungen“ auf Blatt GK 25 6222 Nassig [Stadtprozelten] 

(ERB & REIS 1928: [Kartenblatt]). Freudenberg/Ebenheid 

Die Verwitterungsdecken treten meist im räumlichen Wechsel mit „Löß und Lößlehm“, daneben 

mit   „Verschwemmter   Lehm   als   Ausfüllung   von   Rinnen“   um   Freudenberg/Rauenberg,   

/Wessental und /Ebenheid auf, daneben um Neunkirchen und insbesondere im Schenkenwald 

nördlich von Nassig. Auffällig ist die orographisch eingeschränkte Verbreitung in der Höhenlage 

320 – 380 m NN, bei Rauenberg zwischen 400 und 440 m NN. Freudenberg/Wessental 

Bohrungen im östlichen Bereich der Wertheimer Hochfläche erschließen unter quartären Deck

schichten immer wieder teils intensiv, teils fleckig gebleichte Sandsteine des Oberen Buntsand

steins   (FREUDENBERGER   1990)   und   veranschaulichen   die   mögliche   Verschleierung   durch 

quartäre Deckschichten (MAHR 1998). 

Aus   verschiedenen  Aufschlüssen   der  Eisinger   Höhe  und  des  UrpharDertinger   Hügellandes 

werden   in   Tonsteinen   der   Unteren   Röttonsteine   (so3T)   Bereiche   mit   „schichtgebundenen 

grüngrauen Entfärbungszonen“ beschrieben und bezogen auf die Höhenlage des Grenzquarzits 

korreliert (FREUDENBERGER 1990: 29f, Abb. 10). Die Entfärbung wird hier mit erhöhter Wass

erzirkulation nach Gipsauslaugung und Erhöhung der Porösität erklärt. Eine tertiäre Intensivver

witterung wird nicht in Erwägung gezogen. 

Auch aus dem nördlichen  SandsteinOdenwald  gibt  es Beschreibungen von Verwitterungsbil

dungen, wenngleich die entsprechenden Nachweise eher als autochthone Bildungen denn als 

Umlagerungsprodukte interpretiert werden müssen. „Pliocäner Thon und Sand“ sowie „Pliocä

nthon auf Buntsandstein“ (VOGEL 1894, [Kartenblatt]) repräsentieren nach eigenen Geländebe

gehungen die solifluidal aufgearbeitete Verwitterungsdecke des Untergrundes. Vergleichbar der 

Wertheimer Hochfläche ist die Umgebung von Vielbrunn durch ausgedehnte Verflachungen ge

prägt,   die   in   den   höheren   Einheiten  des   Buntsandsteins   ausgebildet   ist.   Die   Sandsteine  der 

Hardegsen und SollingFolge (smH, smS) sind gleichermaßen saprolitisiert wie der Plattensand

stein   (so2),   der   die   höchsten   Areale   unterlagert.   Die   Naturräumliche   Einheit   der  Sellplatte 

(144.64) umfasst diesen Höhenzug im Niveau von 400 – 450 m NN. 

Die regionale  geowissenschaftliche Literatur   liefert  wertvolle  Hinweise über  Verwitterungsbil
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dungen im Buntsandstein. BEHLEN (1823) berichtet von Eisenerzvorkommen und untertägigem 

Abbau am  Künzbach,  südlich von  Elsenfeld/Eichelsbach12.  Genetische Aussagen zur Erzlager

stätte wurden nicht gemacht, es ist aber naheliegend, dass es sich um Ausfällungen handelt, die 

mit den hangenden Bleichungen des Sandsteins am Eichelsberg (s.u.) in Verbindung stehen. Das 

Beispiel  zeigt,  dass auch die ältere Spessartliteratur z.T.  wertvolle Hinweise über die kretazo

tertiäre Verwitterungsdynamik liefert. 

Wie   die   Arbeit   von   BEHLEN   (1823)   liegen   viele   relevante   geowissenschaftlich   Publikationen 

länger zurück. Die jeweiligen Untersuchungen enthalten dementsprechend nicht den aktuellen 

geowissenschaftlichen Forschungsstand. Es besteht die Notwendigkeit, im Rahmen der eigenen 

Geländeuntersuchungen die benannten Lokalitäten aufzusuchen, um einen persönlichen Ein

druck der kretazotertiären Verwitterungsrelikte zu gewinnen. 

Eigene morphologische Untersuchungen im SüdwestSpessart (JUNG 1996, 2004) zeigten, dass 

längst nicht alle Verwitterungsbildungen der tropoiden Alterde erkannt und geowissenschaftlich 

beschrieben wurden. Hier wurde der Nachweis eines tiefgründigen SandsteinSaprolits im Un

tergrund des  Plattenberges  bei  Kleinwallstadt a. Main  (275 m NN) und weiter westlich am  Ei

chelsberg (407 m NN) bei Elsenfeld/Eichelsbach erbracht. Die obersten Einheiten des Verwitte

rungsprofils gehören noch zum Vollpriehausener Geröllsandstein (smVG), der sekundäre Auf

kieselungen zeigt. Der liegende TonlagenSandstein (SalmünsterWechselfolge, suSM) zeigt Um 

und Neubildungen in der Tonfraktion, die röntgenographisch nachweisbar sind (JUNG 1996). 

Erst in den tieferen Einheiten des Miltenberger Dickbanksandsteins (suGD) ist ein allmählicher 

Übergang in bergfrischen, rosafarbenen Sandstein erkennbar. 

Zwar fehlen dem tiefgründigen Verwitterungsprofil die Horizonte des tertiären Solums, dennoch 

zeigt sich hier ein relativ hoher Erhaltungsgrad. Dies äußert sich in der großen Menge kaolini

tischer Tone, die heute in den obersten Deckschichtengliedern konserviert sind, daneben an den 

zahlreichen  Rotlehmkomponenten,  die   teils  als  Geröll,   teils  als  eigenständige  Horizonte  vor

liegen. 

Die Lokalität war bislang nicht bekannt, zumal eine geologische Detailkartierung für das Gebiet 

noch ausstand. Erst bei aktuellen geologischen Aufnahmen zur Geologischen Karte von Bayern, 

Blatt Nr. 6121 Heimbuchenthal, wurden die Verwitterungsbildungen auskartiert (SCHWARZMEI

ER   [in  Vorb.]).   In   anderen   Gebieten   liegen   bereits   aktuelle   Aufnahmen   vor,   allerdings   sind 

Verwitterungsbildungen meist nicht verzeichnet oder es fehlen die richtigen morphogenetischen 

Deutungen. Dies zeigt die Dringlichkeit geomorphologischer Arbeiten in diesem Gebiet. 

12 Die Lage der Eisenerzvorkommen und die Abbautätigkeit ist der ortskundigen Bevölkerung noch be
kannt. Für die Demonstration im Gelände danke ich herzlich Hr. E. Hein, Elsenfeld/Eichelsbach
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Besonders intensive Bleichungen wurden im Bereich der Sandsteinstufe bei Sailauf/Eichenberg 

festgestellt. Ein Aufschluss im Sattel der  Inselberggruppe  RottenbergKlosterberg  (GeoRE SS

IB1) bei Hösbach/Rottenberg zeigt den Heigenbrücker Sandstein als sehr mürben und grabba

ren Saprolit,  der nur wenige Meter über der Verwitterungsbasis des Bröckelschiefers liegt. Die 

Kuppe des angrenzenden  Rottenbergs  wird bereits durch den ECKschen Geröllhorizont (suGE) 

aufgebaut, der als saprolitisierter Sandstein eine wesentlich festere, hammerfeste Schicht bildet. 

An der gebuchteten Stufenfront selbst reicht das Verwitterungsprofil bis in höhere Einheiten des 

Buntsandsteins   hinauf   und   erfasst   den   Miltenberger   Dickbanksandstein   (suGD),   z.B.   an   der 

Eselshöhe (SteigKoppe 501,5 m NN). Im offengelassenen  Sandsteinbruch Kuppe an der  Kuppe 

(423   m   NN)  sind   Saprolite   im   Heigenbrücker   Sandstein   freigelegt,   die   ein   differenziertes 

Verwitterungsverhalten zeigen. In der künstlichen Aufschlusswand ist eine härtere Sandstein

bank über mürben Sandsteinlagen tischförmig herauspräpariert (OKRUSCH & WEINELT 196513). 

Die Saprolitisierung des Unteren Buntsandsteins, insbesondere des Heigenbrücker Sandsteins 

(suGH), ist im Verlauf der Stufenfront von der Kuppe (423 m NN) über die Eselshöhe (SteigKoppe 

501,5 m NN) bis zum Schwarzkopf (460,4 m NN; HAIN 1977) besonders intensiv. Die Entfärbung 

geht weit über das übliche Maß der blassroten, rosafarbenen bis weißen Streifung des suGH hin

aus, die dem Sandstein ursprünglich die Bezeichnung Tigersandstein einbrachte (ERB 1928). 

SandsteinSaprolite des unteren Buntsandsteins kommen im weiteren Verlauf der Sandsteinstufe 

nur abschnittsweise vor.  Die AusliegerInselberge  KaiselsBerg  (358 m NN),  FindBerg  (360 m 

NN) und RehBerg (353 m NN, GeoRE SSIB9) bei Aschaffenburg/Gailbach sind unterschiedlich 

intensiv bzw. räumlich selektiv saprolitisiert. Der  Stengerts  (343,8 m NN), die Höhe 310 m NN, 

der Spießknückl (358 m NN) und der WeißBerg (358 m NN [Name!]) bilden einen Höhenzug sa

prolitisierter   Sandsteine   des   suGH   von   Aschaffenburg/Gailbach   bis  Sulzbach/Soden.   Der   an 

Staffelbrüchen   abgesetzte   Saprolit   an   der  Hahle  nördlich   Sulzbach/Soden,   ausgehend   vom 

Spießknückl (358 m NN) über die Höhen 324 m NN und 285 m NN (WEINELT 1962), ist hier 

besonders zu erwähnen.  Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe  

Gekappte Verwitterungsdecken in Form gebleichter Sandsteine sind des Weiteren im Bereich des 

Intramontanen Beckens BaßbergSailhöhe  (GeoRE SSIMB1) verbreitet. Die Vorkommen lei

ten zu den nordöstlich anschließenden SandsteinSaproliten um Wiesen, Biebergemünd/Bieber 

und Bad Orb über. Weitere, bislang unbekannte Saprolite liegen im Untergrund der  Verebnung 

am Hanauer Berg (GeoRE SHDF9). Nördlich der Jossa gibt es flächig saprolitisierte Sandsteine 

der SollingFolge (sm SS) am  Bellingser Kreuz (413,3 m NN) bei Steinau a.d. Straße. 

13 Die   Lokalität   hat   mindestens   seit   1963   Bestand.   Die   Aufnahme   von  W.  WEINELT   (OKRUSCH   & 
WEINELT 1965: 163, Abb. 32) wurde im Frühjahr 2005 wiederholt.
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Bisweilen werden aus dem Unteren Buntsandstein Verwitterungsbildungen beschrieben, welche 

initiale Verwitterungsdynamik andeuten. Erwähnenswerte Beispiele sind Entfärbungshöfe, her

ausgewitterte Karbonatnester oder sog. Pseudomorphosen. Letztere gehen auf Karbonatnester 

zurück, die sekundär mit Fe und MnOxiden belegt werden und kugelige Gebilde erzeugen. Im 

(künstlich) freigelegten Sandstein können diese herausfallen und kleine, kugelige Hohlformen 

hinterlassen. Beispiele hierfür wurden aus dem Steinbruch am GräfenBerg bekannt (OKRUSCH 

& WEINELT 1965).

3.1.3.3 Überlegungen zum Verwitterungsverhalten der Gesteine im Untersuchungsgebiet

Die Verwitterungsbildungen der tropoiden Phase sind in unterschiedlichen Gesteinen des Unter

suchungsgebietes ausgebildet. Primär hat die Gesteinsbeschaffenheit nur eine untergeordnete 

Bedeutung, denn bei entsprechend tropoiden Bedingungen verhält sich jedes Gestein als mor

phologisch   weich.   Die   nachfolgenden   Überlegungen   sind   eher   im   Zusammenhang   mit   dem 

jungtertiären Klimawandel zu sehen. Die geogenen Eigenschaften kamen bei Klimaverschlechte

rung und reduzierter Verwitterungsintensität immer stärker zum Tragen. Korngröße oder Che

mismus konnten dann Einfluss auf die morphologische Härte des Gesteins erlangen.

3.1.3.3.1 Geochemische Variabilität am Beispiel des ZechsteinDolomits

Der Zechstein nimmt mit dem 'klassischen' Zechstein knapp 15 km2  (0,7 %), mit der Bröckel

schieferFolge 67,5  km2  (3%)  des  Spessarts  ein   (Bezugsfläche SpessartGIS,   JUNG 2002).  Auf

grund des rezent relativ geringen Ausbissbereiches könnte man auf eine geringe Relevanz hin

sichtlich   der   Reliefgestaltung   des   Spessarts   schließen.   Diese   Ansicht   muss   revidiert   werden, 

wenn man sich vor Augen führt, dass sich die zechsteinzeitlichen DolomitsteinSerien litholo

gisch deutlich von den hangenden und liegenden Klastiten bzw. Metamorphiten abheben.

Im Liegenden der GesteinsSerien der älteren Trias und des jüngeren Perms stellt der Zechstein

Dolomit geochemisch ein Gegenstück zum allgemein silikatisch geprägten Gesteinskanon der 

Spessartgesteine   dar.   Die   dolomitischkarbonatische   Ausprägung   im   dünnbankigmergeligen 

und   dickbankigmassigen   ZechsteinDolomit   (z1)   paust   sich   im   Bereich   rezenter   Zechstein

Standorte durch einen markanten Anstieg des pHWertes in der Bodenlösung durch (HUCK & 

JUNG 2002). Insbesondere auf den ZechsteinVerebnungen des Stufenvorlandes am Klosterberg 

(GeoRE SSIB1), auf der Feldkahler Höhe (Auf der Höh, GeoRE SVRT4) und am GrauenBerg 

östlich der Meerholzer Zeugenberge findet sich daher potenziellnatürlich eine basiphile Vege

tation. Die Kalkmagergesellschaften dort korrelieren unmittelbar mit dem dolomitischkarbona

tisch geprägten Gesteinsuntergrund. Hinzu kommt eine erosionsbedingte Flachgründigkeit und 

nutzungsbedingte Abmagerung, so dass sich dort vielfach Kalkmagergesellschaften etablieren 

(HUCK & JUNG 2002).
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Weitere basiphile Standorte sind im Spessart regional über Muschelkalk im  Schlüchterner Be

cken und im südlichen Mainviereck (BocksBerg) gegeben. Sekundäre Kalkausfällungen, z.B.  am 

KlingelsbachGraben bei Triefenstein stehen mit primären Kalkvorkommen  hier der Muschel

kalk am BocksBerg  in Verbindung (MALKMUS 1976). Vergleichbare Ausfällungen sind vom Ah

lersbach  am   NHang   des  Langen   Berges  bei  Schlüchtern/Herholz  bekannt   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971). Auch hier liegen die Ausfällungen unterhalb von MuschelkalkVorkommen 

oder von Hangrutschmassen aus Muschelkalk. 

Am Beispiel des Muschelkalks, insbesondere aber am Beispiel der ZechsteinDolomite soll die 

Frage aufgeworfen werden, inwieweit der basische Gesteinschemismus die chemische Verwitte

rungsdynamik unterbinden oder zumindest verzögern konnte. Die leichte chemische Löslichkeit 

des karbonatischen Gesteinsuntergrundes steht zwar im Widerspruch zu dieser These, bedeut

sam ist aber auch das Verhalten biogener Einflussgrößen bei abrupter Änderung des pHWertes. 

Dies ist der Fall, wenn sich die Verwitterungsfront der Verwitterungsdecke aus den hangenden 

Tonsteinserien herausarbeitet und auf die liegenden DolomitsteinSerien trifft.  Zahlreiche Mi

kroorganismen, die sich bei der Verwitterung des hangenden Buntsandsteins und der jüngeren 

pelitischen ZechsteinSerien an eine deutlich saure Verwitterungslösung angepasst haben, kom

men in den Einfluss der Milieuänderung. 

Die Bedeutung pflanzlicher oder tierischer Organismen für chemische Verwitterungsprozesse ist 

unumstritten (BÜDEL 1981) und kann darüber hinaus rezent nachgewiesen werden. In kleineren 

Fließgerinnen des Spessarts  wurden gebleichte Sandsteine gefunden,  aus denen endolithisch 

lebende Algen der Gattung  Synechococcus  extrahiert wurden (BÜDEL, B. et al. 1991). Auch aus 

dem suptropischen und tropischen Afrika gibt es aktuelle Nachweise von Cyanobakterien oder 

Cyanoflechten, die z.T. als endolithische Organismen an der Gesteinsverwitterung beteiligt sind. 

Sie wurden bemerkenswerter Weise im Umfeld von Inselbergen nachgewiesen (BÜDEL, B. et al. 

1997, BÜDEL, B. 1999). Mit eigenen Lesesteinfunden konnte die rezente biogene Verwitterung an 

Sandsteinen im Spessart belegt werden. Um den Flechtenbesatz von  Lecidea cf. fuscoatra  14  an 

einem Sandstein des Heigenbrücker Sandsteins ist ein deutlicher Entfärbungshof ausgebildet. 

Weit über die hier aufgeführten Beispiele hinaus haben Organismen und insbesondere Mikro

organismen Anteil  am Verwitterungsgeschehen.  Dies  gilt   für  rezente bodenbildende Prozesse 

und gleichermaßen für  die ursprüngliche Verwitterungsdynamik,  z.B.  der  tropoiden Verwitte

rungsrinde in der Kreide und im Tertiär. Wie sich eine Milieuänderung innerhalb der Verwitte

rungslösung auf den biogenen Einfluss auswirkte und die Verwitterungsdynamik nachhaltig be

einflusste, muss aufgrund mangelnder Untersuchungsergebnisse spekulativ bleiben. 

14 Für die Bestimmung der Flechten danke ich Prof. Dr. B. BÜDEL, Bot. Inst., Univ. Kaiserslautern.
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3.1.3.3.2 Verwitterungseigenschaften des Buntsandsteins aus hydrologischer Sicht

Der Buntsandstein ist aus Sicht der Grundwassererschließung die wichtigste GesteinsFormation 

im Spessart (THEWS 1967, FRITSCH 1996). Aufgrund der geringen Permeabilitätswerte, die labo

ranalytisch an verschiedenen Bohrkernen des Sandsteins ermittelt wurden, kommt man zu dem 

Schluss, dass „im Untersuchungsgebiet eine quantitativ bedeutsame Grundwasserbewegung nur 

auf den Trennfugen der Buntsandsteinschichten stattfindet“ (MATTHESS & MURAWSKI 1978: 

111). Damit wird für die Gebirgsdurchlässigkeit des Sandsteins i. S. von MATTHESS (1970) aus

drücklich   die   Trennfugendurchlässigkeit   herausgestellt   und   der   Sandstein   als   Kluftgrund

wasserleiter klassifiziert. 

Die Quellaustritte im Sandsteinspessart sind in der Regel im Bereich der Talsohle gelegen und als 

Folge der Querschnittsverengung der Täler zu sehen (THEWS 1967). Die herausragende Grund

wassersohle im Sandsteinspessart, die Tonsteinserien der BröckelschieferFolge (suB, zB), liegen 

hier in der Regel weit unterhalb der Talsohle. Durch die hohe Position der Tonsteine im Bereich 

der Landstufe wird ein schwebendes Grundwasserstockwerk erzeugt (THEWS 1967). Die Lage 

der   BröckelschieferTone   ist   im   Gelände   anhand   zahlreicher   Höhenlinienparalleler   Quel

laustritte nachzuvollziehen (WEINELT in OKRUSCH & WEINELT 1965), wobei mächtige Hang

schuttüberdeckungen   möglicherweise   zu  einer   talwärtigen  Verschleppung   der   Quellaustritte 

führen (THEWS 1967). 

Für die Reliefentwicklung überaus bedeutsam ist das paläohydrologische Verhalten des Sand

steins   im   kretazotertiären   Grundwasserkörper.   Entgegen   rezenten  Verhältnissen   gab   es   eine 

veränderte Grundwasserdynamik, die insbesondere mit einer geringen Reliefierung zusammen

hing.  Geht   man  von  einer   wenig   differenzierten  Ausgangsrumpffläche   aus,   dann   ist   im   Un

tergrund eine mehr oder minder wassergesättigte Zersatzrinde anzunehmen, in der kaum latera

le Wasserzirkulation stattfand. Die tiefgründige Staunässe und die vornehmlich vertikale Zirku

lationstendenz   verhinderte   eine   Abfuhr   von   Soluten   und   bedingte   letztlich   eine   lokale   Frei

setzung, Diffusion und Anreicherung von Verwitterungskomponenten. 

Eine Beeinflussung des hydrologischen Systems war z.B. dadurch gegeben, dass sich Fließge

wässer in die Ausgangsrumpffläche eintieften. Eine hydrologisch vergleichbare Situation ergab 

sich durch sukzessives und räumlich eingeschränktes Tieferschalten von Flächen. Das potenziell 

tiefere, in die Verwitterungsdecke eingesenkte Vorfluterniveau stellte die Basis für Grundwasser

dynamische Prozesse dar, die nunmehr eine vertikale Bewegungskomponente erlangten. Stau

nässe war dann nur noch im Liegenden des Vorfluterniveaus gegeben, während höhere Einhei

ten durch starke Zirkulationen geprägt wurden. Dadurch wurde eine erhöhte Anreicherung so

wie Abfuhr gelöster Stoffe begünstigt. 
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Bezieht man diese Prozesse auf das Element Eisen, spricht man von  Ferralisation  als bedeu

tenden   Bodendifferenzierungsprozess   der   (rezenten?)   humiden   Tropen   (HINTERMAIER

ERHARD   &   ZECH   1997;  Abb.  64,   Kap.   4.3.3).   Die   gesteinsbedingte,   z.B.   lithofazielle   Beein

flussung dieser gley und pseudogleydynamischen Prozesse ist unter Umständen rekonstruier

bar. Anhaltspunkte bieten aktuelle Aufschlussprofile, die hydrogeologisch interpretiert werden 

können.  Der Einfluss  von  Syntheseprodukten der   Intensivverwitterung,  wie  z.B.  kaolinitische 

Tone,  die  heute  erosionsbedingt  kaum  mehr   im  oberflächennahen  Untergrund  auftreten,   ist 

schwer einschätzbar. 

Abb. 34: Foto: Aufsicht auf 
das Kluftnetz und den 
chemisch selektiv ver
änderten Sandstein des 
Heigenbrücker  Sand
steins/CalvördeFolge.  
Abschiebung im Zuge 
des Forstwegebaus.  
Baßberg, E Heigen
brücken (R 35 28 600, 
H55 43 350, 360 m NN).

In diese theoretischen Überlegungen kann der  Aufschluss  Baßberg  (R 35 28 600, H 55 43 350, 

360 m NN;  Abb. 34)  östlich Heigenbrücken eingepasst werden. Auf einer Fläche von etwa 5 m² 

sind geklüftete Sandsteine des Heigenbrücker Sandsteins im Grundriss zu sehen15. Die nahezu 

NSorientierten Klüfte (356°) trennen im Abstand von 0,5 bis 1,5 m den Sandstein in einzelne 

Streifen, während untergeordnet eine Kluft mit 120° in einzelne Blöcke gliedert. Das Hauptkluft

netz ist parallel dem Bächlesgrund ausgerichtet. In der Umgebung fallen weitere Parallelen auf, 

z.B. das weiter östlich gelegene Aubachtal. 

Die   gemessenen   Richtungswerte   korrespondieren   mit   den   Messungen   in   vorhandenen   Auf

schlüssen (KEIWANLUNEJAD 1973), auch auf die kluftbetonte Anpassung des Gewässernetzes 

wurde bereits hingewiesen (CRAMER in CRAMER & WEINELT 1978). Auffällig ist die selektive 

15 Grundrissbetrachtungen sind aus bodenkundlicher Sicht eher unüblich, bergen aber teilweise wichtige 
Informationen zum pedogenen Prozessgeschehen. Neben dem  Baßberg  wurden auch Grundrisse im 
QuarzitBruch   Hemsbach  (Kap.   3.1.3.1)   angelegt.   Auch   verschiedene   archäologische   Grabungen 
wurden besucht und das Planum untersucht. Die Deutung z.B. polygonaler Strukturen von Mangan
ausfällungen oder eines zerütteten Sandsteins im Übergang zur Hangschuttdecke gestaltet sich z.T. 
schwierig, da der gewohnte bodenkundliche Betrachtungsgegenstand das Profil, also der Aufriss ist.
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Bleichung des Heigenbrücker Sandsteins mit konsequenter Anpassung an das Kluftnetz. Nur die 

nordwestlichen Blöcke sind durch intensive Gesteinsbleichung gekennzeichnet, die von gelben 

bis bräunlichen Schlieren begleitet werden. Die SandsteinBlöcke südlich und östlich der aufge

schlossenen Klüfte sind deutlich rosafarben und zeigen keine Anzeichen chemischer Verwitte

rung. 

Abb. 35: Selektive Intensivver
witterung in Sandsteinen und 
Grundwasserbeeinflussung 
durch das Kluftnetz.  Tro
poide Alterde und rezentes 
Relief am Beispiel des Baß
berges bei Heigenbrücken und 
der Sandsteinstufe bei 
Sailauf/Eichenberg (stark 
schematisiert). 

Die nur wenige Millimeter breite Klüftung bzw. deren plombierende Füllung reicht offensichtlich 

aus,   um   die   Grundwasserzirkulation   und   begleitende   Verwitterungsdynamik   vorzeitlicher 

Klimaepochen nachhaltig zu beeinflussen. Nur so kann die selektive Entfärbung der Sandsteine 



Kretazotertiäre Relikte 110

erklärt   werden.   Die   Lithovarianz   zeichnet   im   vorliegenden   Beispiel   nicht   für   die   selektive 

Verwitterungsdynamik verantwortlich,  da ein und dieselbe Gesteinsbank selektiv  von der  In

tensivverwitterung erfasst wurde. 

Die Situation am  Baßberg  ist keineswegs als Singularität des Buntsandsteingebietes zu werten 

(Abb. 35). Vielmehr ist davon auszugehen, dass vergleichbare Konstellationen mit unterschied

lich verwitterten Sandsteinpartien weit  verbreitet,  aber nicht  aufgeschlossen sind.  Es   ist  auf

grund mangelnder Aufschlussverhältnisse nur schwer abzuschätzen, inwieweit diese selektiven 

Verwitterungserscheinungen morphologisch relevante Strukturen darstellen und z.B. die Positi

on von Tälern oder Erhebungen festgelegt haben. 

Im Fall der Sandsteinstufe und ihrer AusliegerInselberge muss diese Relevanz zunächst einge

schränkt werden. Hier liegen exponierte Formen teilweise im Bereich tiefgründig saprolitisierter 

Gesteinspartien (Kap. 2.2.8). Allerdings ist auch festzuhalten, dass die Sandsteinstufe abschnitts

weise linear und parallel zu tektonischen Vorzugsrichtungen verläuft. Im Bereich der Sandstein

stufe sind also Argumente für und wider eine morphologische Bedeutung der selektiven Blei

chung gegeben. 

Vermutlich ist die grundwasserdynamische Beeinflussung tektonischer Elemente eher großräu

mig gegeben. Man kann davon ausgehen, dass tektonische Linien gleichsam (paläo) hydrolo

gische Grenzen darstellen und daher auch die räumliche Variabilität  der Intensivverwitterung 

beeinflussen.   In   diese   Überlegungen   ist   einzubeziehen,   dass   sich   räumlich   differenzierte 

Verwitterung im Zuge der fortschreitenden Tiefenverwitterung einstellte.  Sie betrifft  zunächst 

nur tiefere Horizonte des Verwitterungsprofils, während die höheren Einheiten noch durch eine 

lateral   einheitliche  Verwitterungsdecke   charakterisiert   waren.   Die   differenzierte  Verwitterung 

wirkte sich zunächst  nicht  auf  die Oberflächengestaltung aus.  Erst   im Zuge der  jungtertiären 

Klimaveränderung werden die höheren saprolitisierten Sandsteine abgetragen und die selektive 

Verwitterung sukzessive in Wert gesetzt. 

3.1.3.3.3 Tonsteine als Verwitterungsbasis

Die TonsteinSerien, z.B. der BröckelschieferFolge und der RötFolge, zeichnen sich aufgrund 

der vorwiegend feinklastischen Zusammensetzung durch ein geringes Porenvolumen und damit 

geringe Wasserdurchlässigkeit aus. Sie stellten somit eine hydrologische Barriere und letztlich 

eine Hemmschwelle der wassergestützten tertiären Verwitterungsdynamik dar. Diese Auffassung 

wird durch die Geländebeobachtungen bestätigt,  nachdem meist frische, rotbraune Tonstein

Serien in den wenigen, z.T. temporären Aufschlüssen angetroffen wurden. 

Ein Beleg für den hemmenden Einfluss auf die fortschreitende Tiefenverwitterung ist der Braun
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eisensteinflöz bzw. die Brauneisensteinbank (zB,fe/suB,fe). In der Stratigraphie der Deckgebir

gsabfolge ist sie an der Grenze Bröckelschiefer und CalvördeFolge eingeschaltet (Kap. 2.1.2.4).

Die Brauneisensteinbank wird folgerichtig mit den gebleichten Partien hangender Sandstein

Serien in Verbindung gebracht (OKRUSCH & WEINELT 1965), unklar ist jedoch das paläoklima

tische Umfeld und die erdgeschichtliche Einordnung. Die Auswertung der wenigen Lesesteinbe

funde zeigt,  dass  die  Oberfläche der  Bruchstücke  jeweils  mit  einer  glatten,   teils  Wüstenlack

ähnlich polierten, limonitischen Lage von wenigen Millimetern überzogen ist. Die Frage wird 

aufgeworfen,   ob   die   vertikale  Verlagerungsdynamik   von   FeOxidhydraten   nicht   zwangsläufig 

eine poröse, mit Mikrostalagmiten besetzte Oberfläche erzeugt hätte. 

Andere Sichtweisen sehen in der glatten bis wulstigen Oberflächenbeschaffenheit keinen Wider

spruch   zur   Entstehung   durch   Eiseninfiltration.   Die   limonitische   Oberfläche   kann   eine   lage

konstante   Grundwasseroberfläche   über   den   stauenden   Tonsteinen   des   Bröckelschiefers   re

präsentieren, die strukturell weniger durch den hangenden, porenreichen HeigenbrückerSand

stein als durch die liegenden Tonsteine geprägt ist. Ein 2 – 6 m tieferes EisenflözVorkommen am 

BischlingsBerg bei Laufach (OKRUSCH & WEINELT 1965) kann auf ein lokal verändertes Grund

wasserniveau zurückgeführt werden. Auf beide Vorkommen wurden Abbauversuche unternom

men und z.T. im Untertagebau betrieben. Zahlreiche Pingen zeugen von den bergmännischen 

Aktivitäten   für   die   Schmelzhütte   in   Laufach   und   markieren   gleichzeitig   die   stratigraphische 

Grenze zBsuGH im Gelände. 

Der  Brauneisensteinflöz  kann nicht  konsequent  kartiert  werden,  da er  vermutlich  horizontal 

nicht aushält. Der Flöz tritt auffälligerweise in solchen Bereichen der BuntsandsteinLandstufe 

auf, die durch intensive Gesteinsbleichung des Heigenbrücker Sandsteins charakterisiert sind. 

Ein unmittelbarer genetischer Zusammenhang der Eisenausfällungen im Bereich der zB,fe mit 

der Bleichung der hangenden Sandsteine ist daher mehr als naheliegend. 

Es bleibt offen, inwieweit der Ausfällungshorizont hydraulisch auf Verebnungsniveaus im Vor

land ausgerichtet war. Hypothethisch kann angenommen werden, dass durch die restriktive Flä

chenbildung   im  Vorland   der   Stufe   eine   laterale   Sauerstoffzufuhr   ermöglicht   wurde,   die   eine 

oberflächennahe FeAusfällung auslöste.  Durch die fossile Grundwasserbeeinflussung ist  eine 

räumlich getrennte Entstehung von Gesteinsbleichung und FeAusfällung möglich. Ein Beispiel 

hierfür lieferte ein nicht mehr zugänglicher Aufschluss am Nordhang des SchloßBerges (345 m 

NN), 300 m östlich von Sulzbach/Soden [Bad Sodenthal](REIS 1928: 22, WEINELT 1962: 112, Abb. 

26). Die aufgeschlossene Eisenbank (zB,fe) könnte genetisch vornehmlich mit den gebleichten 

Sandsteinen am  WeißBerg  und am  Spießknückl  (Kap. 3.1.3.2)  nördlich des Sodentales in Ver

bindung stehen. In ähnlicher Weise kann der Brauneisensteinflöz bei  Laufach, z.B. am südlich 
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gelegenen BorBerg (433 m NN) erklärt werden, in dessen unmittelbarer Umgebung kein Sand

steinSaprolit  bekannt  wurde.  Sie   liegt  auf  der  gegenüberliegenden Talflanke der  Laufach,   in 

'Blickkontakt' zum völlig gebleichten AusliegerInselberg BischlingsBerg.

Die   permotriassischen  Tonsteine   sind   nicht   generell   unangreifbar   gegenüber   chemischen 

Verwitterungsprozessen. Die Bleichung von Tongallen in primär sandigen Lagen des Sandstein

Saprolits,   z.B.   des   Heigenbrücker   Sandsteins   (suGH)   beweist   die   mögliche   chemische   Be

einflussung der Tone. Die grünlichgrauen Tone, die äußerlich keine Veränderung ihrer primären 

Struktur erkennen lassen, zeigen in der Regel die intensive Verwitterung der jeweiligen Gesteins

lage an, in der sie auftreten. Daneben können in gebleichten Sandsteinen auch original braun

rotfarbene Tongallen auftreten, die in diesem Fall die geringere Intensität der chemischen Ver

änderung andeuten. 

Es wird deutlich, dass Tone bzw. Tonsteine einen hemmenden Einfluss gegenüber chemischen 

Verwitterungsprozessen   besitzen.   Redoximorphe   Prozesse   oder   Tonmineralumbildung/Ton

mineralneubildung wirken offensichtlich zeitlich verzögert oder nur im besonders aggressiven 

Milieu.   Zumindest   besitzen   Tone   als   Intraklasten   ein   diskordantes   Verwitterungsverhalten 

gegenüber den Psammiten, die sie umgeben.

Welche Prozesse im Bereich der ausgeräumten Tonsteinserien über dem kristallinen Untergrund 

des  Vorderen   Spessarts   wirksam   wurden,   kann   nur   spekulativ   bleiben.   BröckelschieferEin

schlüsse   in   der   Schlotbrekzie   des   Olivinephelinit   bei  Aschaffenburg/Strietwald  (Kap.   4.2.1) 

zeigen durch die blassrosafarbene Ausprägung nur initiale Verwitterung an, die zeitlich in das 

Alttertiär zu stellen ist (STREIT & WEINELT 1971: 111, Abb. 16).  Vorderer Spessart 

Weitere Hinweise zum Verwitterungsverhalten von triassischen Tonen konnten in der Tongrube 

Vierstöck  gefunden werden. Die Tongrube liegt im  SandsteinOdenwald  an der B47 zwischen 

Michelstadt i. Odw. und FränkischCrumbach südlich der gleichnamigen Waldgaststätte (ARRAS 

1990). Die Lokalität liegt bereits außerhalb des Untersuchungsgebietes, wurde aber aufgrund der 

aktuellen Erweiterungstätigkeiten bei den Untersuchungen berücksichtigt. 

Die Tonsteine der BröckelschieferFolge bilden den Sockel des südlich anschließenden Anstiegs 

zum Morsberg (517 m NN) im Heigenbrücker Sandstein. Nördlich vorgelagert sind Verebnungs

niveaus bei 400 m NN im Böllsteiner Gneis, nordöstlich bildet der Inselberg  Heidelberg (443 m 

NN) einen nördlichen Vorstoß des Buntsandsteins westlich der Böllsteiner Verwerfung. 

Die in der Tongrube Vierstöck angewendeten Abbaumethoden erzeugen keine Aufschlusswand, 

die für stratigraphische Untersuchungen geeignet wäre, lediglich der Lesebefund im Abbauge
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lände liefert Hinweise. Die tertiäre Verwitterungsdynamik ist hier an verschiedenen Krustenbil

dungen im Sandsteingeprägten Solifluktionsmaterial oder in konkretionären Bildungen unbe

kannter stratigraphischer Stellung erkennbar.  An den Tonsteinen selbst deuten selektive Blei

chungen die chemischen Verwitterungseinflüsse an. Blütenweißer, entfärbter Ton kommt evtl. in 

Folge kryoturbater Einwirkung neben Ton mit gesteinstypischer rotbrauner Färbung vor  (Abb. 

36). 

Abb. 36: Foto: Bruchstücke 
eines verwürgten Ton
steins der Bröckel
schieferFolge mit un
regelmäßiger Ein
schaltung eines weißen 
Verwitterungslehms, 
vermutlich authochthon 
gebleichter und 
anderweitig chemisch 
veränderter Tonstein.  
Tongrube Vierstöck, W 
Michelstadt i. Odw.

3.1.3.3.4 Morphologische Härte des Buntsandsteins

Strukturellen Gesteinsunterschieden wird in schematischen Profildarstellungen häufig dadurch 

Rechnung   getragen,   dass   härtere   Gesteinspartien   herausragend   gegenüber   weicheren   Lagen 

dargestellt  werden.  Bevorzugt   treten grobkörnige Sandsteinlagen des  Buntsandsteins  aus  der 

stratigraphischen Säule heraus, während tonige Schichten im Profil zurückweichen (SCHWARZ

MEIER & WEINELT 1981, MURAWSKI 1992, GEYER 2002; Abb. 5). Analog zu dieser gebräuchli

chen Darstellung der Gesteinshärte wurden hier schematische Profile gezeichnet, die zum einen 

die harten Gesteinspartien und ihre relative Position im Buntsandsteinprofil zeigen  (Abb. 37), 

zum anderen die weichen Schichtenfolgen (Abb. 38). 

Die hier dargestellte Profildifferenzierung des Buntsandsteins bezieht sich auf die Eigenschaften 

bei   mechanischer   Beanspruchung   und   repräsentiert   demzufolge  die  mechanische   Gesteins

härte.   Die   mechanische   Gesteinshärte   kann   z.B.   durch   das   Bruchverhalten   oder   durch   die 

Standhaftigkeit bei Druckbelastung experimentell ermittelt werden (FRANTZ 1990). 

Während der tropoiden Alterde wurden die Gesteine unabhängig ihrer mechanischen Belast
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barkeit von chemischen Verwitterungsprozessen undifferenziert aufgearbeitet. Erst im Zuge der 

Klimaveränderung im Jungtertiär wurde die Verwitterungsleistung reduziert, so dass zunehmend 

gesteinsbedingte Merkmale zum Tragen kamen. Die Bedeutung der Gesteinshärte hat sich im 

wandelnden  Verhältnis   von   chemischer   zu   physikalischer  Verwitterung  ebenfalls   verändert 

(BUSCHE et al. 2005). Für die Reliefbildung spielen keineswegs nur mechanische Parameter eine 

Rolle, die Härte ein und desselben Gesteins ist in Abhängigkeit des Klimas und weiterer Faktoren 

variabel.

Der mechanischen Gesteinshärte muss unter Berücksichtigung morphologischer Kriterien die 

morphologische Gesteinshärte BREMER’s (1989: 73ff) gegenübergestellt werden. Die morpholo

gische Härte   ist  von verschiedenen Faktoren abhängig,  die  eine relative Resistenz gegenüber 

Verwitterungseinflüssen bedingen. Der Grad der Zerrüttung des Gesteins, der Mineralbestand, 

das Mineralgefüge und die morphologische Lage sind die wesentlichen Einflussgrößen (BRE

MER 1989). Die morphologische Lage steht im engen Zusammenhang mit den vorherrschenden 

paläoklimatischen Verwitterungseinflüssen.

Es wird hier unterstellt, dass im tropoiden Klima der Kreidezeit und des Tertiärs mechanisch wei

che Schichten durchaus die Rolle eines morphologisch harten Gesteins übernehmen konnten, 

wenn sie aufgrund der gehemmten Wasserdurchlässigkeit die fortschreitende Tiefenverwitterung 

nachhaltig blockierten (Kap.3.1.2.4.3). Die weitestgehend an das Medium Wasser gebundenen 

chemischen   Prozesse   der   Gesteinsverwitterung   wurden   im   feinporigen   Tonstein   reduziert. 

Grund   ist   die   geringe  Wasserwegsamkeit   und   speicherfähigkeit,   so   dass   die   fortschreitende 

Tiefenverwitterung   mit   vertikaler   Verlagerung   der   Verwitterungsbasis   zunächst   verhindert 

wurde. Dies betrifft im Untersuchungsgebiet die angesprochenen TonsteinSerien der Bröckel

schieferFolge des Zechsteins, wie auch die Röttone der RötFolge des Oberen Buntsandsteins. 

Diese Überlegungen sind aber auch auf TonsteinSerien insbesondere des Keupers zu beziehen, 

die   in   früheren   Phasen   der   tropoiden   Alterde   ebenfalls   Bestandteil   des  Verwitterungsprofils 

waren. 

Man kann sich auch die gegenteilige Situation vor Augen führen und z.B. grobkörnige Sandstein

lagen im tropoiden Klima als morphologisch weiches Gestein einordnen. Aufgrund des erhöhten 

Porenvolumens waren diese Gesteine zugänglich für  Porenwasserbewegungen und damit   für 

chemische Verwitterungsprozesse. Diese These wird durch die Beobachtungen am SollingSand

stein (smSS) unterstützt, der im Nordspessart zum Teil völlig saprolitisiert vorliegt (Kap. 3.1.3.2). 
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Abb. 37: Mechanisch harte Gesteinspartien im Buntsandstein. veränd. nach GEYER (2002: 106, Abb. 41),
Mächtigkeitsangaben nach SCHWARZMEIER (1979), SCHWARZMEIER (1984), OKRUSCH &
WEINELT (1965).
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Abb. 38: Mechanisch weiche Gesteinspartien im Buntsandstein. veränd. nach GEYER (2002: 106, 
Abb. 41), Mächtigkeitsangaben nach OKRUSCH & WEINELT (1965), SCHWARZMEIER 1984

Die Darstellung der morphologischen Härte anhand des Buntsandsteinprofils ist nicht möglich, 

dass sie nicht an bestimmte Gesteinslagen gebunden ist. Man müsste die morphologische Be

deutung jeder Gesteinslage in einem sich wandelnden Paläoklima und in veränderten morpho

logischen Positionen darstellen. Die Erfassung der mechanischen Gesteinsmerkmale (Abb. 37 

und  Abb. 38) kann im Umkehrschluss dazu beitragen, die Bedeutung der morphologischen Ge

steinshärte zu bewerten. Wenn eine Strukturanpassung des Reliefs, im Prinzip eine Akkordanz an 

mechanisch harte Gesteine im kaltzeitlichen Klima nicht oder nur in geringem Umfang nachge

wiesen werden kann, dann sind im rezenten Relief vornehmlich tropoide Elemente vertreten. 



Kretazotertiäre Relikte 117

Eine experimentelle Analyse auf digitaler Datenbasis wurde mit Hilfe des Geoinformationssys

tems in Kap. 3.2.2.1 vorgenommen.

3.1.3.4 Karstprozesse in Karbonatgesteinen des Muschelkalks 

Der Muschelkalk des nordöstlichen und südöstlichen Untersuchungsgebietes ist   im Wesentli

chen durch die Prozesse der Lösungsverwitterung verändert. Insbesondere im Wellenkalk sind 

vielfach Karsthohlformen ausgebildet, die z.T. bis zu klassischen Karsthöhlen (Teufelshöhle bei 

Steinau a.d.  Straße,  Kap.  3.1.2.7)  erweitert   sind.   In  der  Regel  sind es  Karstschlotten,  die  den 

Muschelkalk durchziehen und meist Residuallehme oder Paläosolrelikte führen. Beispiele gibt es 

am Weganschnitt und am ehem. Steinbruch östlich der Burg Brandenstein bei Schlüchtern/Elm 

oder am Weinberg nördlich Steinau a.d. Straße (EHRENBERG & HICKETHIER 1982: 44, Abb. 7).

Als typische Karsthohlformen sind aus dem  Schlüchterner Becken  verschiedene  Dolinen be

kannt. Nördlich des Wolfswäldchens bei Sterbfritz/Weiperz sind zahlreiche Dolinen bzw. Erdfälle 

kartiert,  die mit  miozänen Sedimenten gefüllt  sind (EHRENBERG & HICKETHIER 1971).  Hier 

wurden als Füllmaterial die sog. Weiperzschotter gefunden, welche die basale Lage der sandig

kiesigen   Tertiärsedimente   repräsentiert  (Kap.  4.3.1.2.1).  Die   Dolinenfüllung   deutet   auf   die 

prämiozäne Entstehung im Schlüchterner Becken hin. 

Ein faustgroßes Geröll  aus einem vererzten  Favosites  (Tabulata/Bodenkoralle)  wurde in einer 

Muschelkalkdoline   nordwestlich   Steinau   a.d.   Straße   nachgewiesen   (EHRENBERG   &   HICKE

THIER  1982).  Dolinen  sind  in  der  Umgebung von  Steinau a.d.  Straße  zusätzlich  südlich des 

Schwadelsberges (395 m NN) bei Ulmbach/Sarrod und südöstlich Kerbersdorf bekannt (EHREN

BERG & HICKETHIER 1982). 

Die Entstehung dieser Dolinen wird mit der oligozänen bis miozänen Flächenbildung, z.T. mit 

der Eintiefung des  Kinzigtales in Verbindung gebracht. Die oligozänen bis miozänen Karstpro

zesse wurden durch Sedimentüberlagerung im Untermiozän (Kap.  4.3.1.2.1) unterbunden und 

vermutlich   bei   der   pliozänen   Anlage   des   Kinzigtales   reaktiviert.   Der   morphogenetische   Zu

sammenhang   besteht   durch   die   Absenkung   des   Karstwasserspiegels   bei   Absenkung   des 

Vorfluterniveaus der Kinzig. 

Kieselsäuremobilisate haben vielfach die Kalkgesteine des Muschelkalks erfasst. Im Aufschluss 

lassen sich verkieselte Partien nicht beobachten, lediglich in der Blockfraktion von Solifluktions

lagen   reichern   sie   sich   selektiv   an.  Vorkommen   werden   nordwestlich   und   südwestlich   von 

Schlüchtern/Breitenbach  beschrieben (EHRENBERG & HICKETHIER 1982). Daneben sind ver

kieselte Kalksteine im Geröllspektrum der basalen, sandigkiesigen Lagen der Tertiärsedimente 

im Raum Schlüchtern enthalten (MEISL, S. zit. in EHRENBERG & HICKETHIER 1971: 77).
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Wo Basalte unmittelbar dem Muschelkalk aufliegen, wurden z.T. Reste einer Verwitterungsdecke 

aus   Muschelkalk   erhalten.   Die   Verwitterungsbildungen   bestehen   aus   gelben,   grauen   und 

braunen Tonen bis zu 2 m Mächtigkeit, die basal immer dichter mit Muschelkalkbruchstücken 

durchsetzt sind (EHRENBERG & HICKETHIER 1982: 49). 

Eine Besonderheit im Untersuchungsgebiet sind die verkieselten Holzreste, die in einem Quell

muldenbereich   westlich   der  Jakobsruh  (502,9   m   NN)   bei  Schlüchtern/Hohenzell  gefunden 

wurden. Das Vorkommen liegt im Verbreitungsgebiet tertiärer Sedimente, die im Bereich angren

zender Erhebungen von basaltischen Gesteinen überlagert werden. Charakteristisch ist die porö

se bis kavernöse Ausbildung des Kalksteins, der zudem völlig verkieselt ist und zahlreiche Holz

reste   führt.   Das   Ausgangsmaterial   ist   vermutlich   ein   Kalktuff   (EHRENBERG   &   HICKETHIER 

1971), der in kalkreichem Quellwasser der miozänen Landoberfläche entstand. 

Der Kalkgehalt resultiert aus Verwitterungslösungen der Muschelkalkverwitterung der näheren 

Umgebung, z.B. am Kelterberg (430,4 m NN), der tektonisch bedingt, niveaugleich westlich von 

Schlüchtern/Hohenzell vorkommt. 

3.1.3.5 Klüfte und Verwitterungshohlformen als Sedimentfallen für Paläosolrelikte

Klüfte und Spalten im Untersuchungsgebiet werden im Wesentlichen als „tektonisch autonomes 

Element“, unabhängig von der Struktur des Grundgebirges gesehen (MURAWSKI 1967b: 124). 

Sie folgen vornehmlich den Richtungen der Verwerfungslinien mit vorherrschend herzynischen, 

zurücktretend erzgebirgischen Richtungen (SCHWARZMEIER 1984). Im südwestlichen Sandste

inspessart kommt dominant die rheinische Richtung hinzu, die u.a. auf Basis geologischer Luft

bildinterpretation   durch   Kartierung   von   Fotolineationen   und   daneben   mit   konventionellen 

Messungen der Kluftrichtungen ermittelt wurde (KEIWALUNEJAD 1973, SCHUBUTH 1973). An

sonsten ist zu beobachten, dass rheinische Elemente weitestgehend von der eggischen Richtung 

ersetzt werden (SCHWARZMEIER 1980). Insgesamt führt die Überlagerung der verschiedenen 

Richtungen zu einer intensiven Vergitterung des Kluftnetzes (BACKHAUS & STOLBA 1967). 

Allgemein wird ein steiles Einfallen der Kluftflächen mit 70 % über 80 ° ermittelt (MATTHESS & 

MURAWSKI 1978).  Eine hangparallele Klüftung in Folge der Druckentlastung ist  nicht  immer 

eindeutig nachweisbar, da sich die Richtungen z.T. überlagern. Beispiel hierfür sind die Druck

entlastungsklüfte   in   den   zahlreichen   offen   gelassenen   SandsteinBrüchen   an   der  Mainhölle, 

nördlich   von  Bürgstadt,   die   mit   den   tektonisch   bedingten   rheinischen   Klüften   nahe   dem 

rheinisch orientierten Mainabschnitt korrespondieren. 

Eigene Untersuchungen an Klüften zielten hauptsächlich auf den Nachweis von Sedimenteinträ

gen.  Als  Sedimentfallen   können  Klüfte  und  Spalten  die  korrelaten  Substrate  der   ehemaligen 
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Landoberflächen führen und damit entscheidende Hinweise zu morphodynamischen Prozessen 

liefern. 

In der  Kaolingrube Ortenberg  (Kap. 3.1.2.3) wurden weiße Verwitterungslehme in Klüften des 

saprolitisierten Sandsteins beobachtet. Sie entstammen höheren Einheiten des tertiärzeitlichen 

Verwitterungsprofils, die sich durch vorherrschende Tonmineralsynthese auszeichnen. Im Dolo

mitsteinBruch Feldkahler Höhe (Kap. 3.1.2.4.1) konnten in randlichen Klüften einer verkippten 

Scholle violette geschichtete und Glimmerreiche Feinsande festgestellt werden, die als fluvial 

umgelagertes Sandsteinmaterial interpretiert werden müssen. Feldkahler Höhe 

Im  SandsteinBruch   MiltenbergNord,   in   dem   aktuell   der   Miltenberger   Sandstein   abgebaut 

wird,   trat   im rheinisch und herzynisch orientierten Kluftnetz  neben  lehmigen Füllungen ein 

pulvriges,   intensiv   gelbgefärbtes   Substrat   auf.   Durch   röntgenographische   Untersuchungen 

konnte im wesentlichen Quarz, schlecht kristalliner Goethit, etwas Illit und daneben nicht näher 

bestimmbarer Feldspat ermittelt werden16. Eine genetische Deutung gestaltet sich schwierig, auf

grund des Mineralbestandes muss man eher zu einer quartären Bildung tendieren. 

Ein besonders deutlicher Sedimenteintrag ist im Sandsteinbruch Kuppe bei Sailauf/Eichenberg 

festzustellen. Eine schräg einfallende Kluft in völlig zersetztem und weißfarbenem Sandstein ist 

hier   mit   Rotlehm   gefüllt,   der   sich   entsprechend   seiner   tief   braunroten   Farbe   deutlich   vom 

angrenzenden Substrat abhebt. Dabei handelt es sich um ein Paläosolrelikt der tertiären Land

oberfläche. Höhenvergleiche von SandsteinBruch und TraufPosition ergeben, dass das Substrat 

mindestens  50 m tief  eingeschlemmt wurde.  Lokalitäten wie  die  Kuppe  sind wichtige  Doku

mente der kretazotertiären Morphodynamik, nicht nur aus regionalem Blickwinkel. Nachweise 

von TerraeMaterial  sind auch aus dem Wellenkalk  der näheren Umgebung bekannt (RUTTE 

1971, SCHWARZMEIER 1978, 1980). 

3.1.3.6 Zerrungs und Lösungshöhlen

Das Netz an Klüften bzw. zu Spalten erweiterten Klüften im Gesteinsuntergrund ist vielfach noch 

völlig unerforscht. Bis auf punktuelle Einblicke im Bereich von Steinbrüchen entziehen sich in 

einer Mittelgebirgslandschaft  wie dem Spessart meist  die Kenntnisse über Richtung, Vergitte

rung, Dichte usw. von Klüften.  Um so spektakulärer sind Anschnitte von Klüften, die üblicher

weise von den Deckschichten und der Vegetation verhüllt sind.  Solche Anschnitte werden z.B. 

durch Luftströme markiert, die durch einen charakteristischen, modrigen Geruch und insbeson

dere im Sommer durch kühle Temperaturen wahrgenommen werden können. 

Die ortskundige Bevölkerung berichtete z.B. von Kaltluftaustritten westlich von Steinau a.d. Stra

16 Für die röntgenographischen Untersuchungen danke ich J. LORENZ, Karlstein a. Main/Dettingen.
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ße/Marjoß, südlich von Heigenbrücken und östlich von Biebergemünd/Bieber. Östlich von Sai

lauf/Eichenberg  (R 3519200,  H 5046300) wurde bei  eigenen Geländebegehungen ein Kaltluft

austritt   festgestellt,  der  offensichtlich   im  Zuge  des  Forstwegebaus durch Freilegung des   luft

druchströmten Kluftnetzes erschlossen wurde. Die Lufttemperatur wurde mit 9,5 °C17 gemessen 

und nähert sich demnach vergleichbar dem frischen Quellwasser  der  Jahresmitteltemperatur 

von etwa 89 °C (MÜLLER 1996). Es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt in historischer Zeit 

konsequent  als   Kühlmöglichkeit  genutzt   wurde.   Felsenkeller,  die   zum  Zweck  einer   zentralen 

Kühlmöglichkeit von Lebensmitteln angelegt wurden, orientierten sich offensichtlich bevorzugt 

an Klüften und Spalten mit Anschluss an kaltluftdurchströmte Kluftnetze.

Spalten   sind   bisweilen   zu   begehbaren   höhlenartigen   Hohlräumen   erweitert.   Häufigkeit   und 

Dimension   der   primär   strukturbedingten   Hohlräume   in   der   Mittelgebirgslandschaft   werden 

meist   aufgrund   mangelnden   Forschungsinteresses   unterschätzt.   Durch   die   Aktivitäten   der 

HAGH (Höhlenarbeitsgemeinschaft  Hessen) wurden allein im MainKinzigKreis 29 Höhlen be

kannt und im  Höhlenkataster Hessen  erfasst (PFANZELTER & STEIN 2000: 39,  Tabelle 1;  40, 

Karte 2). 

Die Teufelshöhle nördlich Steinau a.d. Straße ist zweifelsohne die bekannteste Höhle des Unter

suchungsgebietes, nicht zuletzt aufgrund ihrer frühen touristischen Erschließung (APPEL [ohne 

Erscheinungsjahr],   DREVERMANN   1914).   Ihre   geologische   Position   im   unteren   Muschelkalk 

lässt auf die Entstehung durch Lösungsprozesse schließen (PRINZ 1978a), die mit Verkarstungs

erscheinungen an der Landoberfläche korrespondieren (PFANZELTER 1998). 

Daneben gibt es Höhlensysteme in Vulkaniten und verbreitet in den silikatischen Sedimentge

steinen des Buntsandsteins18. Erweiterte Klüfte und Spalten als Ergebnis tektonischer Beanspru

chung des Gebietes haben primär die zahlreichen Hohlformen geschaffen. Scharfkantig zerbro

chene Gesteinsverbände im Höhleninnern und die deutliche Orientierung am vorherrschenden 

Kluftnetz sprechen für die strukturbedingte Entstehung der Hohlräume. 

Als Beispiel ist die Schnepfenkopfhöhle bei Gelnhausen zu nennen, wohl aufgrund ihrer Länge 

von 124 m die bedeutendste SandsteinHöhle des Spessarts bzw. Hessens (PFANZELTER 2004b). 

Die Legendenumwobene RäuberHeinzHöhle bei Wächtersbach/Aufenau ist durch ihre frühe 

Entdeckung jedoch die bekanntere SandsteinHöhle (PFANZELTER 2004a). 

17 einmalige Messung am 16.07.05, 16.30 Uhr, Außentemperatur 26,5 °C.

18 Im Rahmen einer Tagesexkursion wurden zwei Höhlen im Buntsandstein bei Wächtersbach/Aufenau 
und bei Steinau a.d. Straße/Marjoß, sowie eine Höhle im Basalt des  Beilsteins  bei  Joßgrund/Lettgen
brunn untersucht. Für die fachkundige Führung danke ich herzlich B. PFANZELTER, HAGH, Frankfurt 
a. Main. Durch die Arbeit der HAGH konnten die bisher bekannten Höhlen im Sandsteingebiet von 
bisher 3 auf 19 Objekte erhöht werden (PFANZELTER 2000).
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Daneben   gibt   es   Hinweise   auf   eine   posttektonische   chemische   Beeinflussung,   die   nicht   die 

primäre   Entstehung   der   Höhlen   bewirkte,   mindestens   aber   deren   weitere   Ausgestaltung   be

einflusste.  Beispiele  hierfür  konnten  im Eingangsbereich der  Trümmerhöhle  bei  Steinau a.d. 

Straße/Marjoß  (Abb.   39)  z.B.   in   Form   von   kehlförmigen   Verwitterungsbildungen   gefunden 

werden, die häufig mit gebleichten Gesteinspartien korrespondieren. Besonders deutliche, che

mische und strukturkappende Verwitterungsbildungen wurden in der  Großen Höhle  im  Beil

stein im BeilsteinBasalt nachgewiesen. Die lotrecht zur Höhlenwand einfallende Basaltsäulung 

in der etwa 24 m langen Höhle ist zu einer flachwelligen Oberfläche verschmolzen. 

Abb. 39: Foto: Höhlen
innenraum der Trüm
merhöhle bei Steinau 
a.d. Straße/Marjoß.

Im   südlichen   Sandsteinspessart   bzw.   im   bayerischen  Teil   des   SandsteinSpessarts   sind   weit 

weniger Höhlen bekannt, was auf die uneinheitliche geowissenschaftliche Bearbeitung zurück

zuführen ist.  Das sog.  Schecherloch  am  Steinmarker Berg  bei  Bischbrunn/Steinmark  und das 

Steinerne Haus zwischen Rechtenbach und Lohr a. Main (MALKMUS 1976) haben keinen tek

tonischen Ursprung, sondern gehen auf die pleistozäne Blockschuttdynamik mit anschließender 

Filterspülung  zurück.  Sie   gelten  als  Blocküberdeckungshöhlen  vergleichbar   der  HoherStein

Höhle bei Steinau a.d. Straße (PFANZELTER 2000). südlicher Sandsteinspessart  

3.1.4 Zusammenfassung

Die geomorphologische Ära i.s. BÜDEL's (1981) im Untersuchungsgebiet war über einen langen 

Zeitraum seit dem ausgehenden Jura bis in das jüngere Tertiär von tropoiden Klimaeinflüssen 

geprägt. Insbesondere die Kreidezeit und Abschnitte des Alttertiärs waren durch hohe Jahres

mitteltemperaturen und hohe Feuchte charakterisiert (BORGER 2000). Die tropoide Phase be

dingte eine  Intensivverwitterung  des Gesteinsuntergrundes durch  chemische Prozesse, wobei 
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der Gesteinsuntergrund zunächst  undifferenziert  aufgearbeitet  wurde.  Ergebnis  war eine  De

kompositionssphäre (BÜDEL 1981), die durch tiefgründigen Gesteinszersatz geprägt war. 

Relikte   der   ehemaligen   Verwitterungsdecke,   die   als  Saprolit  bezeichnet   werden   (FELIX

HENNINGSEN 1990), sind im Untersuchungsgebiet vielfach erhalten. Im Sandstein äußert sich 

der Saprolit meist durch völlige Gesteinsbleichung und mechanische Auflockerung bis zur grab

baren Varietät. Saprolitisierte Sandsteine finden sich abschnittsweise im Bereich der Sandstein

stufe (GeoRE SS), des zentralen intramontanen Beckens (GeoRE IMB), im Bereich einiger Dach

flächen  (GeoRE SHDF),  aber auch in abgesetzten Niveaus  (GeoRE SHRT).  Im  Nordspessart 

und   im  südlichen  Vogelsberg  wurden   SandsteinSaprolite   von   untermiozänen   Vulkaniten 

konserviert. In den Kristallingesteinen des  Vorderen Spessarts (GeoRE SHRT)  ist eine Vergru

sung festzustellen. Der tertiäre Boden in Form eines Rotlehms ist hier teilweise noch erhalten. 

Es wurden Überlegungen angestellt, inwieweit die  kretazotertiäre Verwitterungsdynamik  ge

steinsbedingt  beeinflusst  wurde.  Der  retardierende  Einfluss  des  Zechsteins  als  karbonatische 

Ausnahme im silikatisch geprägten Gesteinskanon auf die Verwitterungsdynamik muss in Erwä

gung gezogen werden. Auch TonsteinSerien können aufgrund der gehemmten Wasserwegsam

keit eine Verzögerung der Verwitterungsdynamik bewirkt haben. Im tropoiden Verwitterungsge

schehen wären sie  dementsprechend als  Gesteine höherer  morphologischer   Härte  i.S.  BRE

MER's (1989) einzuordnen. Vorderer Spessart 

Zahlreiche  Verwitterungsformen,   z.B.   freigespülte  Kernsteine,   sind   in   massigen   Kristallinge

steinen erhalten. Im Zechstein des Vorderen Spessarts und im Muschelkalk des Schlüchterner 

Beckens  gibt es zahlreiche  Karstschlotten, daneben  Dolinen.  Erdfälle  und  Höhlen  sind nicht 

nur auf das Muschelkalkgebiet beschränkt. Zahlreiche Höhlen im Sandstein orientieren sich am 

Kluftnetz und sind daher primär tektonisch angelegt. Aber auch die sekundäre Beeinflussung 

durch Lösungsverwitterung (Silikatkarst, BUSCHE & SPONHOLZ 1988, SPONHOLZ 1989) ist zu 

beobachten. 

3.2 Flächenbildung als dominanter kretazotertiärer Formungsprozess

3.2.1 Morphodynamische Prozesse der Flächenbildung

Das (Paläo) Klima beeinflusste über seine Parameter Niederschlag und Temperatur vor allem im 

jahreszeitlichen Verlauf  grundlegend die Formungstendenz (BOLDT 2001).  Das Ergebnis  sind 

Formen, die unter Umständen charakteristisch für einen bestimmten Klimatyp sind. Beispiels

weise werden Rumpfflächen als „Indiz eines feuchtheißen Environments angesehen“ (BORGER 

2000: 167). Sie sind dementsprechend charakteristisch für die Phase der tropoiden Alterde. Ein

schränkend ist zu erwähnen, dass die tropoide Alterde klimazonal nicht ohne weiteres mit den 
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rezenten Inneren Tropen parallelisiert werden kann. Es gibt Hinweise, dass die Rumpfflächenbil

dung in der Tropenzone mindestens seit dem Pleistozän nicht mehr wirksam ist. Insbesondere in 

Hebungsgebieten ist der vorherrschende Formungsprozess die Talbildung (WIRTHMANN 1999).

Die Entstehung von Rumpfflächen kann durch Flächenbildung,  im Prinzip durch eine  diver

gierende Verwitterung und Abtragung  i.S. BREMER's (1971) erklärt werden. Voraussetzung ist 

eine tiefgründige Aufbereitung des Gesteins durch die chemische Verwitterung und eine denu

dative   Abtragung   an   der   Oberfläche.   Die  Denudationsprozesse  sind   nach   diesem   Konzept 

abhängig von der Lage des Gebietes und dem tropischen oder ektropischen Klimaeinfluss vor

wiegend auf der Fläche oder auf den Hängen wirksam. 

In den Tropen wird eine Abtragung und sukzessive Tieferschaltung von Flächen zum einen über 

Tonausspülung im Bereich des pelitischen Tropenbodens erreicht. Gleichzeitig führen  subter

rane Prozesse zu einer Materialabfuhr und zur langfristigen Erniedrigung der Oberfläche (BRE

MER 1989). Die Fortführung von Lösungsprodukten, die durch hydrolytische Verwitterung frei

gesetzt wurden, zeichnet sich hierfür verantwortlich. 

BÜDEL (1981) hat  den morphodynamisch aktiven Bereich als  Spüloberfläche  bezeichnet. Wie 

die Terminologie andeutet, wird die Oberflächenformung weitestgehend von denudativen Pro

zessen   durch   Flächenspülung   bestimmt.   Die   Spüloberfläche   kann   in  Spülmulden  und 

Spülscheiden gegliedert werden, die insgesamt einen geringen Höhenunterschied innerhalb der 

flachwelligen   Rumpffläche   aufweisen.   Zusammen   mit   der  Verwitterungsbasisfläche  ist   die 

Spüloberfläche Bestandteil des Mechanismus der doppelten Einebnung (BÜDEL 1957b). 

Rumpfflächen sind flächenmäßig die „wichtigsten Reliefformen der Erde“ (BUSCHE et al. 2005: 

20),  deren Bildung unter tropoiden Bedingungen einsetzte, sobald sich ein festländischer Be

reich über den Meeresspiegel erhob. Diese Situation ergab sich für den  Spessart  am Ende des 

Jura im Zuge der jungkimmerischen Gebirgsbildung (Kap. 4.1.1). Es ist anzunehmen, dass die In

tensivverwitterung diese Aufwölbung umgehend kompensieren konnte und die Landoberfläche 

über lange Zeitabschnitte im Stile eines PENCK'schen Primärrumpfs (PENCK 1924) ausgebildet 

war.

Bei   abnehmender   Verwitterungsintensität   im   Zuge   einer   Klimaverschlechterung   kann   das 

Verhältnis von Hebung und Verwitterung/Abtragung nachhaltig gestört werden, so dass flächen

bildende Prozesse nunmehr räumlich eingeschränkt ablaufen. Die Weiterbildung und räumliche 

Einschränkung auf  Areale  mit  günstigen geogenen Verwitterungsvoraussetzungen hat BOLDT 

(1997, 1998, 2001) am Beispiel der  Haßberge  und ihres östlichen Vorlandes als  restriktive Flä

chenbildung bezeichnet. Ergebnis dieses Prozesses sind Rumpfflächen, die in verschiedenen Ni
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veaus  abgesetzt  und  ineinandergeschachtelt  sind.  Sie  bilden  im Verbund  Rumpftreppen  mit 

einem Wechsel von ausgesprochenen Flachbereichen und Geländeanstiegen. 

Rumpfflächen sind sehr  langlebige Formen, die sich durch einen hohen Erhaltungsgrad aus

zeichnen (BUSCHE et al. 2005).  Sie sind in den Mittelgebirgen als  Reliktformen weit verbreitet 

und verleihen der Landschaft meist deutlich ihren Charakter. BÜDEL (1957: 9) kommt am Bei

spiel des  Fränkischen Gäulandes  zu dem Schluss: „Die Flächen selbst werden in  Franken zum 

charakteristischen Landschaftselement“.  Fränkisches Gäuland 

3.2.2 Verebnungen als Reliktflächen

Gerade im Bereich der Gäuflächen (Mainfränkische Platten) sind reliktische Rumpfflächen der 

tropoiden Phase anhand der ausgedehnten Flachformen gut nachvollziehbar. In den jungen He

bungsgebieten wie dem  Spessart  sind neben größeren Verflachungen in den Hochlagen auch 

kleinere Flachformen verbreitet, welche die Reste ursprünglich zusammenhängender, tiefer ge

legener Rumpfflächen darstellen. Sie wurden infolge der starken fluvialen Deformation des Ge

bietes,  die auf den erhöhten Reliefenergieen nach tektonischer Heraushebung beruhen, stark 

aufgelöst und in einzelne Flächenreste gegliedert. Diese Flächenreste, die eine Abtragungsform 

darstellen, werden im Folgenden als Verebnungen bezeichnet.

Mit den Arbeiten von  WILZ  (1911),  KÖRBER  (1962),  NIEMZ  (1964),  SCHWENZER  (1967a) und 

DIETZ  (1981)   liegen   entsprechende   Kartierungen   im   Untersuchungsgebiet   vor.   Allerdings 

beschränken   sich   die   Darstellungen   auf   maintalnahe   Bereiche   des   Spessarts,   bzw.   auf   den 

Vorderen   Spessart.   Aus   benachbarten   Mittelgebirgsregionen   wurden   Altflächen   von  NAGEL 

(1965) für das  Ronneburger Hügelland, ZIENERT (1957) für den  Odenwald  und  MENSCHING 

(1957) für die  Rhön  und ihr südliches Vorland kartographisch aufgenommen. HEMPEL (1957) 

hat Verebnungen im Rahmen der Betrachtung von Buntsandsteinlandschaften am Beispiel  des 

Solling kartiert. 

Mit der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, eine flächendeckende Kartierung 

von Verebnungen vorzunehmen, die den gesamten Naturraum Spessart und gleichermaßen die 

angrenzenden   Mittelgebirgsräume   in   Ausschnitten   umfasst.   Da   die   Kartierergebnisse   der 

erwähnten Bearbeiter  aufgrund unterschiedlicher  methodischer  Vorgehensweisen und unter

schiedlicher kartographischer Präsentation nur bedingt homogenisierbar sind, wurde für die be

reits bearbeiteten Gebiete eine Neukartierung vorgenommen. Das Geographische Informations

system stellt hierfür die graphische Oberfläche bereit und bildet die Grundlage für thematische 

Analysen. 
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3.2.2.1 GISgestützte Kartierung und morphogenetische Interpretation von Verebnungen

Die Erfassung von Verebnungen mit ihren spezifischen Rauminformationen (topographischoro

graphische Lage, Größe, Form) im Spessart und in angrenzenden Gebieten zielt zunächst auf die 

konsequente   Erfassung   in   einem   räumlich   definierten   Mittelgebirgsraum.   Dadurch   wird   die 

quantitative   wie   qualitative   Bedeutung   der  Verebnungen   als   landschaftsprägendes   Formen

element auch repräsentativ für  andere Mittelgebirgslandschaften hervorgehoben. Signifikante 

Zusammenhänge hinsichtlich der Größe, Höhenlage, räumlichen Lage und der Geologie sollen 

im Rahmen einer  morphographischstatistischen Analyse  ermittelt werden. Dadurch können 

spezifische Zusammenhänge veranschaulicht werden, die sich dem Bearbeiter bei der Gelände

begehung oder bei der Auswertung von Topographischen (TK) und Geologischen Karten (GK) 

nicht unmittelbar erschließen. 

Durch die Datenverabeitung mit Hilfe eines Geographischen Informationssystems (GIS) bieten 

sich   umfassende   Möglichkeiten   der   morphographischstatistischen   Auswertung.   Dies   betrifft 

weniger die kartographischen Umsetzungsmöglichkeiten, als die vielfältigen Möglichkeiten der 

Verschneidung von Themen über differenzierte Abfrage und Analysemechanismen. Ausgehend 

von den Ergebnissen der morphographischstatistischen Bewertung von Verebnungen kann ihre 

Stellung   im   strukturellklimatischen  Wirkungsgefüge   i.S.   BOLDT's   (2001)   analysiert   werden. 

Diese Auswertung soll Hinweise auf die Frage liefern, ob Verebnungen primär durch exogen ge

steuerte Formung und/oder durch strukturelle Anpasung an den Gesteinsuntergrund entstehen. 

Eine Fragestellung, die sich im Bereich flachlagernder Sedimentgesteine nahezu aufdrängt. Das 

vorliegende   Konzept   soll   zusätzliche  Möglichkeiten   zur   morphogenetischen   Bewertung   von 

Flachformen aufzeigen, die konventionelle Untersuchungsmethoden ergänzen können.

3.2.2.2 Methodische Vorgehensweise – GISgestützte Analyse

Die   Kartierung   von   Verebnungen   im   Spessart   beruht   auf   den   topographischen   und   oro

graphischen Informationen der relevanten Messtischblätter TK25 5620 – 5624 bis TK25 6320 – 

6324 der Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen. Anhand des Iso

hypsenbildes wurde im Maßstab 1:25 000 der jeweilige Kulminationsbereich von Erhebungen 

kartiert. Als Abgrenzungskriterium wurde festgelegt, dass ein markanter Wechsel in der Isohyp

senscharung erkennbar ist. Dadurch wird ein relativ scharfer Übergang vom Hangbereich zum 

Kulminationsbereich (Konvexe Hangunstetigkeit, AG Bodenkunde 2005) angedeutet. Es wurden 

ausschließlich flache bis schwach konvexe Vollformen kartiert und kartographisch erfasst, flache 

(konkave)   Quell   und  Talmulden  blieben   unberücksichtigt.   Die   Abgrenzung   jeder  Verebnung 

orientiert sich an einer 5 m oder 10 mIsohypse der Topographischen Karte, die gleichzeitig die 

Digitalisiervorlage darstellte. 
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Die hier durchgeführte linienscharfe Kartierung steht zunächst im Widerspruch zu allgemeinen 

Tendenzen geomorphologischer Kartierung (LESER et al. 1975).  Insbesondere die Orientierung 

an bestehenden topographischen Informationen der Kartenwerke wird aktuell eher kritisch be

wertet.  Dennoch ist  die hier durchgeführte,  konkrete Flächenabgrenzung nötig,  denn die Be

arbeitung im Geographischen Informationssystem verlangt eine klare, linienscharfe  Flächende

finition. Es wird daher für die Bearbeitung im GIS auf konventionelle Kartiermethoden zurück

gegriffen.

Die Verebnungen wurden zunächst auf analogem Kartenmaterial eingetragen und schließlich di

gital als Vektordatensatz im GIS erfasst. Beispielhaft soll ein Reliefausschnitt im Nordspessart im 

Bereich des Rosskopfs (516,1 m NN) bei Burgsinn die methodische Vorgehensweise zur Erfassung 

von Verebnungen verdeutlichen (Abb. 26). Anhand des Geländemodells in Verbindung mit der 

Topographischen Karte  dieses  Ausschnitts  kann ein Überblick über das  Spektrum der  Flach

formen gegeben werden. Darüber hinaus werden die formulierten morphologischen Kriterien 

zur Kartierung von Verebnungen veranschaulicht.

Mit der Kartierung von Verebnungen soll vornehmlich das tropoide Formeninventar der Mittel

gebirgsregion Spessart erfasst werden. Da die entsprechenden Reliktformen in den höheren Reli

efstockwerken verbreitet sind, was auf der deszendenten tropoiden Morphodynamik gründet, 

wurden bei dieser Kartierung orographische Einschränkungen  gemacht.  Niveaus  niedriger als 

200 m NN wurden weitestgehend ausgespart. Das 200 m NNNiveau markiert einen Übergangs

bereich, der sowohl von fluvialen Aufschüttungsformen wie auch von Abtragungsformen einge

nommen werden kann. Es ist denkbar, dass Rumpfflächen aufgrund tektonischer Bewegungen 

unterhalb dieses Niveaus vorkommen, daneben reichen die Hochterrassen bis nahe an das 300 

m NNNiveau heran (KÖRBER 1962). 

Von der 200 m NNVorgabe abweichend wurde z.T. das 190 m NNNiveau einbezogen, wenn die 

Zusammenstellung von Verebnungen in einem Gebiet dadurch vervollständigt werden konnte. 

Die relevanten Verebnungen befinden sich südlich des  Rauenberges  bei  Hasselroth/Bernbach, 

südlich des  Stengerts  bei  Aschaffenburg/Gailbach, am Flächenpass südlich des  Forstwaldes  bei 

Elsenfeld  sowie am  Achtelsberg  bei  Hafenlohr  (Pass der Talwasserscheide). Das orographische 

Spektrum an Verebnungen in der morphographisch statistischen Analyse reicht demnach von 

200 m NN (190 m NN) bis in die Hochlagen am Geiersberg bei 570 m NN.
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Abb. 40: Methodische Umsetzung der Kartierung von Verebnungen durch Interpretation
topographischer Karten.  Grundlage: Landsamt für Vermessung und Geoinformation, 
München [Hrsg], Topographische Karte 1:25 000, Blatt Nr. 5923 Burgsinn. Veröff. Mit
Genehmigung des Landsamt für Vermessung und Geoinformation, München.
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Die Verebnungen werden zunächst nicht morphogenetisch interpretiert, u.a. weil eine weitere 

Differenzierung, z.B. als Abtragungsform (Rumpffläche) oder Akkumulationsform (Flussterrasse) 

anhand des Isohypsenbildes nicht eindeutig möglich ist. Anhand der kartographisch ermittelten 

Lage im Relief wurde lediglich in drei verschiedene Formengruppen gegliedert. Als  Kuppenbe

reich  wurden Verebnungen klassifiziert, die eine exponierte Stellung gegenüber ihrem Umland 

einnehmen.  Riedel  hingegen besitzen einen Anschluss  an höher gelegene Reliefbereiche.  Sie 

sind   häufig   geringfügig   orographisch   differenziert   und   haben   meist   einen   flachgewölbten 

kuppenartigen Aufsatz   in  peripherer  Position zum  Hangbereich.  Mit  einem  Pass  sind solche 

Verebnungen gemeint, die mindestens zwei Anschlüsse an höher gelegene Bereiche besitzen. Sie 

werden als Einsattelung zwischen zwei Hochbereichen sehr kleingliedriger, meist aber langge

streckter  Verebnungen   charakterisiert.  Vergleichbare  Verebnungen   werden   als  Passfläche  be

zeichnet, wenn sie intern noch einmal in kleine Aufwölbungs und Verflachungsbereiche geglie

dert werden können. Eine Passfläche ist zudem durch eine besonders langgestreckte Form und 

durch eine große Ausdehnung gekennzeichnet. 

Diese und weitere aus der topographischen Karte ableitbaren Informationen können in der At

tributtabelle gespeichert werden, die im GIS der graphischen Ebene hinterlegt ist. Die Höhenda

ten wurden als Zahlenwert gesichert, die ermittelten Formen zunächst in Codes umgesetzt und 

schließlich als Sachdatensatz in die Attributtabelle aufgenommen. Informationen, die aus der 

Geometrie jeder Verebnung hervorgehen, wie z.B. die Flächengröße, können automatisiert der 

Attributtabelle beigefügt werden. Diese Sachinformationen ermöglichen neben der rein geome

trischen   Betrachtung   die   Anwendung   deskriptiver,   statistischer   Methoden.   Sie   spielen   eine 

wichtige Rolle in der morphographischstatistischen Analyse. Die Ergebnisse können in tabella

rischer oder graphischer Form visualisiert werden (Abb. 41 ff; Abb. 105 ff, Kap. 6 Anhang; Tab. 4 

ff; Tab. 12 ff, Kap. 6 Anhang). 

Die spezifischen Parameter jeder Verebnung, z.B. Anzahl, Größe, Form oder Höhenlage, können 

in einem weiteren Schritt räumlich analysiert werden, um morphologische Zusammenhänge zu 

Teilgebieten des  Spessarts  herzustellen.  Diese räumlich differenzierte  Betrachtung kann zum 

einen auf die Naturräumlichen Einheiten (NRE) bezogen werden, die in ihrer Zusammenschau 

den gesamten Spessart abdecken (Tab. 4). Für detaillierte Betrachtungen eignen sich die  Geo

morphologischen   Raumeinheiten   (GeoRE).   Sie   liegen   für   den   Spessart   ebenfalls   flächende

ckend vor (Kap. 2.2), allerdings ist eine Auswahl der Kategorien naheliegend (Tab. 5). Bedeutsam 

sind in erster Linie solche Raumeinheiten, die in besonderer Weise die Relikte der tropoiden 

Rumpfflächenlandschaft beinhalten (Dachflächen, Höhenrücken  usw.). Verebnungen treten in 

diesen Raumeinheiten entsprechend häufig auf und können für diese Bezugsflächen aussage

kräftige Ergebnisse liefern. In ausgeprägten  Hangbereichen (GeoRE SHHB, GeoRE GOGHB) 
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können Verebnungen zwar im Bereich gegliederter Hänge auftreten, sie sind aber aufgrund ihrer 

geringen Anzahl kaum für repräsentative Aussagen geeignet. Der Stufenhang der Sandsteinstufe 

(GeoRE SSSH)  besitzt eine besondere Stellung, denn diese Einheit umfasst den Hangbereich 

der   Stufe   und   in   gleichem   Maße   den  Verebnungsbereich   zwischen Trauf   und  WalmHöhen

rücken (GeoRE SSWH).

Über die Auswertung numerischer Daten oder die räumlich differenzierte Betrachtung hinaus 

bietet das Geographische Informationssystem die Möglichkeit, verschiedene Themenebenen zu 

kombinieren und miteinander zu verschneiden. Die Darstellung der räumlichen Verbreitung von 

Verebnungen und die gleichzeitige Differenzierung nach der Höhenlage ist eine nahe liegende 

Themenkombination (Kap.  3.2.2.3).  Die  Verschneidung mit  der  Themenebene Geologie   (Kap. 

3.2.2.5)   ermöglicht   Aussagen   über   eine   mögliche   Strukturanpassung   der   Oberflächenformen 

und bezieht sich damit auf zentrale Fragestellungen dieser Arbeit. 

Methodenkritisch muss angemerkt werden, dass die hier vorgestellte Erfassung von Flachformen 

anhand des Isohypsenbildes mit Ungenauigkeiten behaftet sein kann. Dies ist z.B. dann der Fall, 

wenn anhand der Höhenlinien kein eindeutiger Kulminationsbereich hervorgeht, etwa bei aus

geprägter konvexer Hangwölbung im Oberhangbereich. Deshalb fand bei der Geländearbeit eine 

qualitative Prüfung der Kartierergebnisse statt. Im Gelände stellte sich heraus, dass die erfassten 

Verebnungen weitestgehend in ihrer Geometrie bestätigt werden können. Allerdings war es auf

grund der großen Anzahl an Verebnungen im Untersuchungsgebiet und durch die meist einge

schränkten   Beobachtungsmöglichkeiten   in   Waldbereichen   nicht   möglich,   flächendeckende 

Überprüfungen vorzunehmen. Dieser 'Groundcheck' konnte letztlich nur stichprobenartig er

folgen.

3.2.2.3 Orographische Differenzierung

Im Untersuchungsgebiet wurden insgesamt 2985  Verebnungen digital erfasst. Davon entfallen 

auf  den  Spessart  als  abgeschlossenen Mittelgebirgsraum  innerhalb  des  Betrachtungsgebietes 

1845 Verebnungen. Aus der kartographischen Darstellung (Abb. 41; Kap. 3.2.2.4,  Abb. 44, Kap. 

3.2.2.5,  Abb. 46) geht hervor, dass Verebnungen einen wesentlichen Anteil am Formeninventar 

der Mittelgebirgslandschaft besitzen.  Dieser visuelle Karteneindruck wird durch Zahlen belegt: 

Insgesamt nehmen die Verebnungen des Spessarts eine Fläche von 262,9 km² ein, was einem Flä

chenanteil von 12,2 % an der Gesamtfläche des Spessarts entspricht (Tab. 5). 

Durch die Auswertung GISgestützter tabellarischer Daten kann ein orographisches Verteilungs

muster von Verebnungen herausgearbeitet werden. Aussagekräftige Informationen beinhalten 

die  absolute   Häufigkeit  (Anzahl)  von Verebnungen,  die  auf  10  MeterHöhenklassen bezogen 

werden können (Tab. 4;  Abb.  42;  Abb. 105 ff, Kap. 6 Anhang). Daneben enthalten die  mittlere 
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Flächengröße  sowie die Flächensumme der Verebnungen der  jeweiligen Höhenlage wertvolle 

Informationen (Tab. 5; Abb. 42; Abb. 105 ff, Kap. 6 Anhang). Es ist wichtig, die Relation zum Flä

chenanteil  des   jeweiligen   Höhenniveaus  herauszustellen,  denn   dadurch   enthält  man  die   In

formationen, ob Verebnungen über oder unterdurchschnittlich in einer bestimmten Höhenlage 

auftreten (Abb. 43; Abb. 105 ff, Kap. 6 Anhang).

Insgesamt wurde für den Sandsteinspessart (NRE 140 + 141, GeoRE SH) in den Höhenbereichen 

200 bis 290 m NN eine geringe absolute Häufigkeit von Verebnungen nachgewiesen. Mit dem 

300 m NNNiveau nimmt die Anzahl von Verebnungen zu und erreicht bei 350 m NN mit 58 

Verebnungen   einen   ersten   Verbreitungsschwerpunkt,   abgesetzt   durch   den   Rückgang   der 

kartierten Verebnungen im 370 m NNNiveau. Bemerkenswerter Weise entspricht dieses Niveau 

der mittleren Höhenlage aller Verebnungen, die mit 372 m NN beziffert werden kann (Tab. 5). In 

höheren Lagen steigt die Anzahl bis zum Maximum von 116 Verebnungen im 400 m NNNiveau 

tendenziell wieder an. 

Der   orographische   Verbreitungsschwerpunkt   kann   mittels   GIS   auch   topographisch   gefasst 

werden. Besonders tritt dieses Verebnungsniveau an der Hohen Warte östlich Leidersbach bis zur 

Buschhöhe nördlich Hessenthal in Erscheinung (Höhenrücken Hohe Warte, GeoRE SHHR11). 

Bezieht man in der GISBetrachtung die orographisch angrenzenden Höhenlagen mit ein und 

bildet um den 400 m NNBereich eine Höhenklasse von 380 bis 420 m NN, wird diese räumliche 

Konzentration um die Hohe Warte noch deutlicher.  Hohe Warte 

Verebnungsbereiche  in  dieser  Höhenklasse treten auch weiter  westlich dominant   in Erschei

nung. Am DürrenBerg (422 m NN) zwischen Heimbuchenthal und Dammbach (GeoRE SHRT

14) setzt sich das Verebnungsniveau in geringfügig höheren Positionen bis zum Rotsohl (432 m 

NN) über das Kreuzsteintor (430 m NN) bis zum Hundsrück (420 m NN) zwischen Dammbach, 

Eschau/Wildensee und Altenbuch fort. Weitere Verebnungsbereiche sind in der Umgebung von 

Weibersbrunn verbreitet. Sie bilden Zwischenniveaus, welche die Talhänge der oberen Hafenlohr 

bis   zu   den   nördlichen   und   südlichen   Rahmenhöhen   gliedern   oder   sie   sind   Bestandteil   des 

WalmHöhenrückens Hirschkopf (GeoRE SSWH6). 

Im Einzugsgebiet der Lohr  tritt der 400 m NNBereich ebenfalls dominant in Verebnungen auf. 

Räumlich korreliert dieser Bereich mit dem Intramontanen Becken BaßbergSailhöhe (Geo RE 

SHIMB1).   Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe  
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Abb. 41: Karte: Verebnungen im Untersuchungsgebiet – orographische Betrachtung. 
 Grundlage: TK 25, Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern u. Hessen.
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Tab. 4: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengröße von Verebnungen im Spessart in Abhängigkeit 
von der Höhenlage differenziert nach Naturräumlichen Einheiten.
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Abb. 42: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen im Sandsteinspessart.
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Abb. 43: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im Sandsteinspessart.



Kretazotertiäre Relikte 135

Östlich des Sinntales (GeoRE SHDF6) treten großflächige Verebnungen, z.B. an der Burgsinner  

Kuppe  (436,7   m   NN)   auf,   während   der   westliche   Talhang,   das  Zertalungsgebiet   Westliche 

Sinnzuflüsse  (GeoRE SHZT13)  eher durch eine Vielzahl kleinerer Flächenreste gegliedert ist. 

Einige Flächenpässe südlich des Kinzigtales, z.B. am Bellingser Kreuz (GeoRE SHRT6) bei Stein

au  a.d.   Straße  liegen   in   diesem   Höhenniveau.   Sie   bilden   regelrecht   einen  Saum   südlich  der 

Dallecker (502 m NN), der die Wasserscheide des Kinzig und Sinnsystems einbezieht und bis zur 

Stephanskuppe (471 m NN) reicht (GeoRE SBRT4). Darüber hinaus gliedern Verebnungsberei

che im 420 m NNBereich den  WalmHöhenrücken  Glasberg  (GeoRE SSWH2)  bei  Bieberge

münd/Bieber.   Verebnungen   in   diesem   Niveau   sind   auch   in   den   gegliederten  Stufenhang 

Eselshöhe (GeoRE SSSH3) eingeschaltet. 

Die   Anzahl   der   Verebnungen   nimmt   mit   zunehmender   absoluter   Höhe   entsprechend   der 

geringeren Flächenanteile dieses Niveaus ab. Flachformen besitzen im 500 m NNNiveau noch

mals einen Verbreitungsschwerpunkt mit 45 nachgewiesenen Verebnungen. Diese liegen im Be

reich der Dachflächen (GeoRE SHDF) oder der Höhenrücken der höchsten Spessarterhebungen 

(z.B. Geiersberg, GeoRE SHHR6 oder Waldspitze, GeoRE SHHR3).

Die mittlere Flächengröße der Verebnungen in Abhängigkeit der Höhenlage enthält weitere In

formationen (Tab. 4,  Abb. 42). Auffällig ist,  dass in niedrigeren sowie in höheren Niveaus des 

Sandsteinspessarts   außerhalb  des   eigentlichen  Verbreitungsschwerpunktes   von  Verebnungen 

partiell deutlich höhere mittlere Flächengrößen auftreten. Diese Flächen bei 220 m NN liegen 

meist im Bereich der Ostabdachung des Spessarts  (GeoRE SHAD2, GeoRE SHAD3, GeoRE 

SHAD4). Sie könnten aufgrund ihrer geringen Höhe durch den Einfluss des pliozänen Mains 

entstanden sein. Ähnliches gilt für die hervortretenden Niveaus von 240, 260 und 280 m NN, die 

ebenfalls im Bereich der Ostabdachung liegen. 

Die   mittleren   Höhenniveaus   mit   dem   anzahlmäßigen   Verbreitungsschwerpunkt   der   Vereb

nungen zeigen ebenfalls geringe mittlere Flächengrößen. Dieser Effekt geht auf das hohe Streu

ungsmaß in diesem orographischen Korridor zurück. Zwischen 320 und 450 Höhenmeter liegt 

ein mittlerer Flächenwert von 1,15 km2 vor, der den Mindestwert von 0,008 km² (Riedel am Eisen

Berg  südlich  Schlüchtern), wie auch den Höchstwert von 2,28 km²  (Probsthöhe, 385 m NN bei 

Bischbrunn) beinhaltet. 

In den überdurchschnittlichen Flächengrößen bei 500, 520, 530, 550 und 570 m NN deutet sich 

an, dass hier ein Altflächenrelief konserviert ist, das in geringem Maße fluvial zerschnitten und 

gegliedert ist. Die Flächengrößen mit bis zu 0,59 km2 liegen in dieser Höhenlage weit über dem 

Durchschnittswert im Spessart (0,14 km2, Tab. 5). 
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Die Angaben zur mittleren Flächengröße sind durch die kumulierten Flächengrößen der Vereb

nungen zu ergänzen. Sie wurden als prozentualer Flächenanteil der Verebnungen eines Bezugs

niveaus an den gesamten Verebnungen angegeben (Abb. 43;  Abb. 105 ff, Kap. 6 Anhang). Zum 

Vergleich wurde dieses Bezugsniveau als prozentualer Anteil am gesamten Höhenspektrum ein

getragen19. Zusätzlich ist der Flächenanteil der Verebnungen festgehalten, den die kumulierten 

Flächen am jeweiligen Höhenniveau besitzen. 

Für den Sandsteinspessart wird deutlich, dass ausgehend vom 200 m NNNiveau der Anteil der 

Landoberfläche, wie auch die Flächengröße der Verebnungen, in den höheren Lagen zunimmt 

(Abb. 41). Ab etwa 400 m NN Höhe gehen beide Kennlinien auseinander. Die kumulierten Flä

chen   der  Verebnungen   wachsen   weiter   an,   während   die   Flächenanteile   der   Landoberfläche 

wieder zurückgehen und damit einen gegenläufigen Trend zeigen. Die Anteile der Verebnungs

flächen an der Landoberfläche werden tendenziell größer und erreichen in Einzelfällen Werte 

um 50 %. Erneut ist das 500 m NNNiveau hervorzuheben, das zu 51,6 % von verebneten Berei

chen geprägt ist. 

Im 400 m NNNiveau sind 23,6 % der Oberfläche als Verebnungsbereiche ausgewiesen. Die hohe 

Anzahl an Verebnungen wurde hier durch die relativ geringen mittleren Flächengrößen, zudem 

durch den Verbreitungsschwerpunkt der Landoberfläche kompensiert. Dennoch tritt das 400 m 

NNNiveau graphisch, u.a. durch die hohen Flächenanteile der Verebnungen in Erscheinung.

Nicht so schlüssig wie im  Sandsteinspessart  präsentiert sich das Verteilungsmuster von Vereb

nungen im Schlüchterner Becken (Tab. 4, Abb. 105, Abb. 106, Kap. 6 Anhang). Die insgesamt 93 

kartierten Verebnungen ergeben aufgrund der geringen absoluten Häufigkeiten je Höhenlage 

kein klares Bild. Andeutungsweise ist ein Verteilungsschwerpunkt zwischen 320 und 420 m NN 

erkennbar, der durch Peaks mit je 9 kartierten Verebnungen markiert wird. Die mittleren Flä

chengrößen korrelieren nur tendenziell mit der Anzahl der Verebnungen. 

Vergleichbar dem Sandsteinspessart  ist der Trend erkennbar, dass der Flächenanteil von Vereb

nungen mit der absoluten Höhe zunimmt. Dieser Trend manifestiert sich z.B. im Flächenanteil 

von 63,77 % für  das 420 m NNNiveau. Höhen über 450 m NN zeigen ein von diesem Trend 

abnormales Verhalten. Verebnungsbereiche nehmen hier nur noch 3,68 % bis 12,30 % der Land

oberfläche ein. In diesen Werten spiegelt sich das z.T. kuppenartige Relief des Schlüchterner Be

ckens   wider,   das   auf   den   besonderen   geologischtektonischen  Verhältnissen   dieses   Raumes 

19 Die Daten des Geländemodells (DGM 25 © Landesamt für Vermessung und Geoinformation) wurden 
in der GISgestützten Betrachtung dahingehend verändert, dass im Bereich der Verebnungen die Hö
henangaben   auf   das   auskartierte  Verebnungsniveau   reduziert   wurden.   Obwohl  Verebnungen   oro
graphisch differenzierte Formenelemente sind, müssen sie hier generalisierend auf ein einheitliches 
Niveau reduziert  werden.  Dies  zwingt,  aus  Gründen der  Vergleichbarkeit,  zu einer  entsprechenden 
Maßnahme für die Höheninformationen auf Basis des Digitalen Geländemodells.
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gründet. Regelhaftigkeiten der Flächenbildung, die sich u.a. in Anzahl und Flächengrößen von 

Verebnungen widerspiegeln,  können am Beispiel  des  Schlüchterner  Beckens  nicht  herausge

arbeitet werden. 

Der  südwestliche  Sandsteinspessart  (Tab. 4; Abb. 107, Abb. 108, Kap. 6   Anhang) ist u.a. auf

grund   der   tektonischen   Grabensituation   durch   niedere   Höhenlagen   gekennzeichnet.  Vereb

nungsbereiche in unteren Höhenlagen liegen hier möglicherweise im Einflussbereich des jung

tertiären Mains und können dementsprechend fluvialer Prägung sein. Für die Verebnungen im 

190 m NNNiveau, die durch große mittlere Flächengrößen hervortreten, trifft dies insbesondere 

zu. Weitere Verebnungen gehen zumindest sekundär auf die Anpassung an den Plattensandstein 

(soS)   zurück   und   bilden   im   220230   m   NNNiveau   ausgeprägte  Verflachungen   (BACKHAUS 

1967a). Durch eine hohe Zahl von Verebnungen sind die Niveaus von 250, 270 und 300 m NN ge

kennzeichnet, mit durchschnittlich großen Verflachungen ist die Höhe von 280 m NN hervorzu

heben.   Grundsätzlich   ist   für   den   südwestlichen   Sandsteinspessart   festzustellen,   dass   jeweils 

hohe Anteile an der Landoberfläche durch Verebnungen geprägt sind. Sieht man vom 200 m NN

Bereich ab, betragen die Flächenanteile 15,9 % bis 56,2 %, im Durchschnitt 18,2 % für alle Nive

aus. 

Der Vordere Spessart  (Tab. 4; Abb. 109, Abb. 110, Kap. 6 Anhang) nimmt hinsichtlich der mor

phographischstatistischen Analyse eine Sonderstellung ein. Im Gegensatz zum sedimentären 

Deckgebirge gibt es in diesem Gebiet mit steil einfallenden, metamorphen Gesteinsserien keine 

eindeutige lithogene Anpassung von Verebnungen. Dies spiegelt sich womöglich in der Kurve 

der mittleren Flächengrößen wider, die bis 360 m NN um den Wert 0,1 km2 pendelt. Die Anzahl 

nimmt   bis   zur   300   m   NNHöhenlage   tendenziell   zu,   oberhalb   dieses   Niveaus   mit   linearen 

Tendenzen wieder ab. Verebnungen im 400 m NNNiveau liegen im Umfeld des Hahnenkamms 

und bilden die  höchsten Verflachungen im Vorderen Spessart.  Die  Flächenanteile  von Vereb

nungen an der Landoberfläche bleiben bis zum 270 m NNNiveau vergleichsweise gering. In hö

heren Lagen liegen sie konsequent über 12,6 % und erreichen bei 350 m NN einen maximalen 

Anteil von 40,5 % der Landoberfläche. Der flächenmäßige Verbreitungsschwerpunkt von Vereb

nungen im 300 m NNBereich liegt relativ etwa 30 m über dem Verbreitungsschwerpunkt der 

Landoberfläche bei 250270 m NN. 

Bezieht man sich auf Reliefausschnitte,  die insbesondere von Flachbereichen gekennzeichnet 

sind und in ausgewählten  Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE)  auch konkret räum

lich gefasst werden können (Tab. 6), ist der Anteil von kartierten Verebnungen am Formenin

ventar entsprechend hoch. Dieser Anteil nimmt ausgehend von den Hochlagen (Dachflächen, 

Höhenrücken, WalmHöhenrücken) von 60, 3 % bis 36, 1 % zu den niedrigeren Raumeinheiten 
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kontinuierlich ab. Während die flächenmäßigen Anteile der Verebnungen in Rumpftreppenge

bieten noch bei 34,1 % liegen, nehmen Verebnungen in den stärker aufgelösten Flächen lediglich 

3,2 % (Tab. 6) ein. 

3.2.2.4 Morphologische Betrachtung

Eine   erste   morphologische   Differenzierung   von  Verebnungen   ist   durch   die   Lage   im   Relief 

möglich. Auf dieser Grundlage wurden  Kuppenflächen,  Riedelflächen  und  Pässe  differenziert. 

Letztere können als Passflächen eingestuft werden, wenn sie besonders großflächig und darüber 

hinaus orographisch geringfügig gegliedert sind. 

Von allen Verebnungsgruppen treten die Riedelflächen im Untersuchungsgebiet dominant auf. 

Dies ist visuell aus der kartographischen Darstellung ableitbar (Abb. 44), daneben geht dies auch 

aus der tabellarischen Auflistung der Verebnungstypen hervor (Tab. 5). Hier schlagen Riedelflä

chen mit 1117 erfassten Flächen im Untersuchungsgebiet (70,4 %) überdimensional zu Buche. 

Diesen Eindruck erhält man auch, wenn man einzelne  Naturräume (NRE) betrachtet, z.B. mit 

der Absicht, differenzierte räumliche Verteilungsmuster zu erkennen. Die einzelnen Naturraum

einheiten lassen anhand ihrer spezifischen Anzahl bzw. Anteile an Riedelflächen jedoch keine si

gnifikanten Unterschiede erkennen  (Tab. 5).  Nur in der  mittleren Flächengröße und darüber 

hinaus der Anordnung der Verebnungen sind markante Unterschiede erkennbar. Während die 

Flächengrößen im  Vorderen Spessart  und im  Schlüchterner Becken  den heterolithischen Ge

steinsuntergrund und letztlich das lebhaftkleingliedrige Relief dieser Gebiete andeuten, sind im 

Sandsteinspessart  eher großflächige, unregelmäßig angeordnete Verebnungen verbreitet  (Abb. 

41, Tab. 5). Vorderer Spessart 

Für die  morphologische  Betrachtung von Verebnungen ist es günstiger, sich räumlich auf die 

Geomorphologischen Raumeinheiten (GeoRE) zu beziehen. Für eine Analyse von Verebnungen 

im Allgemeinen und von Riedelflächen im Speziellen sind solche Raumeinheiten relevant, wel

che die höchsten Lagen umfassen und damit das Altflächenrelief des Spessarts repräsentieren. In 

diesen Einheiten bilden Riedelflächen immer noch die wichtigsten Formenelemente, allerdings 

ist die Dominanz etwas geringer als im Spessartmittel. In den Einheiten der Dachflächen sind 

Riedel mit 68,6 % vertreten, die Höhenrücken besitzen noch einen Anteil von 54,1 %. Einen ver

gleichbar niedrigen Anteil an Riedelflächen haben die WalmHöhenrücken mit 67,9 % (Tab. 6). 

Riedel umgeben in der Regel saumartig die jeweils höchsten Erhebungen, die als Kuppenflächen 

erfasst wurden und meist zentrale Punkte eines verästelten Höhenrückensystems markieren. Die 

Hermannskoppe  (567 m NN, D4) im nördlichen Spessart  ist  hier  als Beispiel  zu nennen. Der 

geringere Anteil von Kuppenflächen gegenüber Riedelflächen, die zusammenfassend die Dach
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flächen ausbilden, ist dementsprechend auch plausibel. 

Im Bereich der  Höhenrücken  und der  WalmHöhenrücken  übernehmen zusätzlich die  Pässe 

und Passflächen die niedrigeren Niveaus, die von den Kuppenflächen abgesetzt sind. Pässe und 

Passflächen treten mit 46 bzw. 10 Objekten verhältnismäßig häufig auf, da sie im Bereich der 

langgestreckten   Höhenrücken   zwischen   den   jeweils   höher   gelegenen   Bereichen   vermitteln. 

Besonders eindrucksvoll   ist  dies im Bereich des Höhenrückens um die  Sailhöhe  (GeoRE SH

IMB1) zwischen Aubach und Lohrbachgrund festzustellen. Der gesamte Höhenrücken ist durch 

eine perlschnurartige Abfolge von Kuppenflächen und dazwischenliegenden Pässen und Flä

chenpässen gekennzeichnet.

Wie   am   Beispiel   ausgewählter  Geomorpologischer   Raumeinheiten   (GeoRE)  demonstriert 

werden kann, sind die Hochgebiete und gleichsam Altreliefausschnitte als differenzierte Flächen 

einzuordnen, die sich durch einen Wechsel von Kuppenbereichen und geringfügig abgesetzten 

Niveaus auszeichnen. Dies belegt, dass das Rückenrelief des Spessarts insgesamt einen getrepp

ten Aufbau besitzt. Die Hochlagen repräsentieren nicht unmittelbar (aber mittelbar) die Reste 

einer primären Ausgangsrumpffläche. Bereits in den Hochgebieten des Spessarts sind räumlich 

eingeschränkte   Flächenbildungsprozesse   dokumentiert,   die   sich   in   den   abgesetzten   Niveaus 

manifestieren.  Durch   fluviale  Deformation   werden  sie   randlich   geringfügig  aufgelöst.   In   den 

niedrigeren Niveaus der Rumpftreppengebiete, fluvialen Deformationsgebiete und Zertalungs

gebiete nimmt die fluviale Zerschneidung von Flächen zu, was sich in der sukzessiv höheren An

zahl und in der kontinuierlichen Abnahme der mittleren Flächengrößen von Riedelflächen nie

derschlägt (Tab. 6). In den niedrigeren Positionen wird zunehmend deutlich, dass es sich bei den 

kartierten Verebnungen um Relikte ehemals zusammenhängender Flächen handelt. Es drängt 

sich umsomehr die Frage auf, welche Rolle der geologische Untergrund, z.B. die sedimentären 

GesteinsSerien des Buntsandsteins, für den Erhalt dieser Flächen spielt. 
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Abb. 44: Karte: Verebnungen im Untersuchungsgebiet – morphographische Betrachtung. 
 Grundlage: TK 25, Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern u. Hessen.
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Tab. 5: Morphoanalytik der Verebnungen differenziert nach Naturräumlichen Einheiten (NRE).
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Tab. 6: Morphoanalytik der Verebnungen differenziert nach Geomorphologischen Raumeinheiten 
(GeoRE).

3.2.2.5 Kappung von geologischen Strukturen

Die Verebnungen mit ihrem orographischen Verteilungsmuster und und ihren charakteristischen 

Formen eignen sich für die Reliefanalyse vorwiegend unter deskriptiven Gesichtspunkten (Kap. 

3.2.2.3 f). Daneben können auch morphogenetische Fragestellungen behandelt werden, so z.B. 

der morphogenetische Zusammenhang von geologischer Struktur und Oberflächenform. 
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In der folgenden Betrachtung soll ein Abgleich von Geologie und Flachformen, repräsentativ  für 

die Oberflächenformen durchgeführt werden. Ziel ist es, eine Strukturanpassung zu widerlegen, 

die vordergründig durch den flachlagernden sedimentären Gesteinsuntergrund nahegelegt wird. 

Dies kann über ein Ausschlussverfahren geschehen, indem Verebnungen als Kappungsflächen 

ausgewiesen   werden.   Das   methodische   Hilfsmittel   für   diese   Reliefanalyse   war   das  Geo

graphische Informationssystem (GIS). 

GISgestützt   wurde   eine   thematische   Analyse   durchgeführt,   die   einen   Abgleich   von   topo

graphischer Position jeder Verebnung mit dem jeweiligen geologischen Untergrund ermöglicht. 

Durch diese Analyse werden solche Verebnungen ermittelt, die entweder geologische Grenzen 

schneiden,   etwa   Schichtgrenzen   des   Buntsandsteins   (su,   sm,   so),   oder   tektonische   Linien 

kreuzen. In einer dritten Kategorie werden Verebnungen ermittelt,  die unabhängig von geolo

gischen Grenzen wie auch von Verwerfungen sind  (Abb. 45). Solche Verebnungen werden GIS

gestützt ermittelt und mit entsprechenden Attributen in der GISinternen Datenbank abelegt. 

Durch   die   Abfrage   der   Attribute   können   die   entsprechenden   Verebnungen   in   der   karto

graphischen Umsetzung hervorgehoben werden (Abb. 46). Die ermittelten Verebnungen werden 

als   Kappungsflächen   eingeordnet,   was   den   unmittelbaren  Schichtzusammenhang   für   diese 

Flachformen ausschließt. 

Insgesamt liegen im  Sandsteinspessart  (NRE 141+140)  mit 26,0 % etwa ein Viertel der Vereb

nungen im Überschneidungsbereich, im südwestlichen Sandsteinspessart  (NRE 141,4)  42,7 % 

und im Schlüchterner Becken (NRE 141,6)sogar 59,1 % (Tab. 7). Die Angaben für den Vorderen 

Spessart   (NRE   142)  sind   nicht   aussagekräftig,   denn   im   Verbreitungsgebiet   kristalliner   Ge

steinsserien sind keine geogenen, söhligen Strukturen vorhanden, die eine Schichtadaption be

dingen könnten. Daher kann in diesem Gebiet von einer vollständigen, also 100 %igen Unabhän

gigkeit der Verebnungen vom geologischtektonischen Inventar ausgegangen werden. Für den 

Spessart gesamt wurden unter Berücksichtigung der einzelnen Teilgebiete 29,1 % als Kappungs

flächen identifiziert.  Vorderer Spessart 

Bezieht man sich bei Betrachtung von Kappungsflächen nicht auf die Anzahl, sondern auf die 

Flächensummen aller Kappungsflächen, kommt man zu Werten, die noch deutlicher die Kap

pungstendenz von Verebnungen belegen.  Lässt  man den Vorderen Spessart  unberücksichtigt, 

liegen alle Werte höher als 49 %, im Schlüchterner Becken sogar bei 83,4 %. Dies belegt, dass in 

allen Raumeinheiten insbesondere die großflächigen Verebnungen Kappungsflächen sind.
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Abb. 45: Karte: Verebnungen und Geologie – Blatt 6122 Bischbrunn.
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Abb. 46: Karte: Verebnungen im Untersuchungsgebiet – morphographische Betrachtung. 
  Grundlage: TK 25, Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern u. Hessen.



Kretazotertiäre Relikte 146

Tab. 7: Verebnungen mit Überschneidung geologischtektonischer Strukturen differenziert nach 
Naturräumlichen Einheiten (NRE).

Der Anteil der Kappungsflächen fällt in einzelnen Geomorphologischen Raumeinheiten (Geo

RE)  noch deutlicher aus. Mit 39,9 % Strukturkappender Verebnungen treten die  Dachflächen 

(GeoRE SHDF, GeoRE SBDF) hervor (Tab. 8). Auch die Flächensummen, die einen Anteil von 

59,4   %   an   den   Flächen   aller  Verebnungen   in   dieser   Raumeinheit   besitzen,   liegen   über   dem 

Durchschnitt   des  Sandsteinspessarts.   Dies   ist   insofern   nachvollziehbar,   da   in   den   höchsten 

Stockwerken auch die ältesten Reliefausschnitte konserviert sind, die entsprechend dem paläo

klimatischen   Umfeld,   vermutlich   des   älteren  Tertiärs   (Kap.   4.1),   durch   vornehmlich   undiffe

renzierte Verwitterungsdynamik geprägt sind. 

Höhenrücken   (GeoRE   SHHR,   GeoRE   SBHR)  müssten   vergleichbar   den   Dachflächen   von 

einem hohen Anteil an Kappungsflächen geprägt sein. Die relativ geringe Anzahl von 21,0 % wird 

durch  die  Flächensummen  relativiert.  Hier  werden  immerhin  35,9  %  der  Fläche  aller  Vereb

nungen den Kappungsflächen zugeordnet.  Die  Rumpftreppengebiete  (GeoRE  SHRT,  GeoRE 

SBRT)  zeigen in der Anzahl und in den Flächensummen hohe Kappungstendenzen an, wäh

rend die Kappungsflächen aller Raumeinheiten in niedrigeren Niveaus tendenziell abnehmen. 
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Tab. 8: Verebnungen mit Überschneidung geologischtektonischer Strukturen differenziert nach 
Geomorphologischen Raumeinheiten.

Im Kartenbild  (Abb. 46)  sind Verebnungen, die geologischtektonische Strukturen kappen, z.T. 

räumlich stark konzentriert. Dies hängt in besonderer Weise mit den Nachweismöglichkeiten zu

sammen, die in Gebieten mit besonderer Bruch und Verwerfungstektonischer Beanspruchung 

und damit hoher Dichte an Verwerfungslinien entsprechend gut ist. Der GroßwallstadtObern

burger   Graben  (GeoRE   SHTG1)/Südwestliche   Sandsteinspessart  (NRE   141,4)  hat   diese 

Voraussetzungen. Dieses Gebiet ist zudem mit großflächigen Verebnungen ausgestattet, so dass 

die Wahrscheinlichkeit einer Kappung dieser Strukturen besonders hoch ist. 

Darüber hinaus bieten Teilräume mit häufigem Gesteinswechsel potenzielle Möglichkeiten der 

Kappung von Schichtgrenzen. Entsprechend zahlreich treten Kappungsflächen z.B. im Umfeld 

der Schichtgrenze des Unteren und des Mittleren Buntsandsteins (su, sm) auf. Die hier ange

wendete Differenzierung in die Einheiten des Zechsteins und des Buntsandsteins (z, zB, su, sm 

und so) liefert nur ein grobes Raster an möglichen Schichtgrenzen. Im Umkehrschluss kann fest

gehalten   werden,   dass   im   Untersuchungsgebiet   wesentlich   mehr   Kappungsflächen   ermittelt 

werden   könnten,   wenn   die   GISanalytische   Betrachtung   eine   differenzierte   stratigraphische 
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Gliederung des Deckgebirges berücksichtigt hätte. Aus Gründen der ungünstigen Datengrund

lage, z.B. aufgrund der unvollständigen geologischen Kartierung des Spessarts (Kap. 2.1, Abb. 2), 

war dies nicht möglich. 

Obwohl die Ergebnisse dieser morphoanalytischen Betrachtung unvollständig bleiben, sind sie 

dennoch aussagekräftig. Für einen großen Teil der erfassten Verebnungen konnte nachgewiesen 

werden,   dass   sie   geogene   Strukturen   in   Form   von   Schichtgrenzen   oder   Verwerfungslinien 

schneiden. Sie sind entsprechend nicht als primäre Schichtflächen anzusprechen und gehen da

her nicht auf die unmittelbare Anpassung an Strukturelemente des Gesteinsuntergrundes zu

rück. Vielmehr belegt gerade die morphologisch unmerkliche Kappung von Verwerfungen, dass 

der Flächenbildung ein komplexes, klimatischstrukturelles Wirkungsgefüge zu Grunde liegt. Die 

rezent in den Verebnungen fassbaren Flachformen gehen zunächst auf eine undifferenzierte Auf

arbeitung des Gesteinsuntergrundes zurück, die sich traditional im festen Gesteinsuntergrund 

zumindest geringfügig fortsetzte. 

3.2.2.6 Verebnungen und mögliche Schichtadaption

Die noch unvollständige morphogenetische Betrachtung von Verebnungen soll zum Anlass ge

nommen werden, einen alternativen methodischen Ansatz vorzustellen Auch hier soll am Bei

spiel der erfassten Verebnungen der morphogenetische Zusammenhang von Oberflächenform 

und geologischer Struktur beleuchtet werden. 

In   dieser  GISgestützten   Analyse  steht   nicht   die   Ermittlung   von   Strukturkappungen   im 

Vordergrund,   vielmehr   soll   der   unmittelbare   Nachweis   einer   möglichen   Schichtadaption 

erbracht werden. Dies kann über eine Korrelation von räumlicher Position jeder Verebnung und 

der Buntsandsteinstratigraphie geschehen. Mechanisch harte Gesteine des Buntsandsteins (Kap. 

3.1.3.3.4, Abb. 37, Abb. 38; Tab. 9) bilden aufgrund ihrer mechanischen Festigkeit rein hypothe

thisch die Grundlage für eine Verflachung im Gelände. Von dieser (zu widerlegenden) Annahme 

geht zunächst die folgende Korrelation von Verebnungen und Schichtlagerung aus. Ziel dieser 

Analyse ist  es demzufolge,  für  einzelne Verebnungen eine mögliche Schichtadaption nachzu

weisen und im Umkehrschluss für alle anderen Verebnungen eine Schichtanpassung sicher aus

zuschließen.

Grundlage für  diese Betrachtung bilden die kartierten Verebnungen sowie die digital  erfasste 

Schichtlagerung  anhand der Streichlinienkarte. Für den gesamten  Sandsteinspessart  liegt nur 

ein lückenhafte und revisionbedürftige Darstellung der Schichtlagerung vor (MATTHESS & MU

RAWSKI 1978, Kap. 2.1.3.2). Es wird daher exemplarisch ein Teilraum des Spessarts betrachtet, 

für den eine aktuelle geologische Aufnahme mit einer detailierten Schichtlagerungskarte veröf

fentlicht wurde. Repräsentativ für das Untersuchungsgebiet wurde das Blatt Nr. 6122 Bischbrunn 
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im   südlichen   Spessart   ausgewählt,   das   von   SCHWARZMEIER   (1984)   bearbeitet   wurde.   Die 

Streichlinienkarte dieses Gebietes zeigt eine räumlich differenzierte Schichtlagerung, die auf die 

Schichtgrenze susm (Unterer – Mittlerer Buntsandstein) und smso (Mittlerer – Oberer Bunt

sandstein) bezogen wurde. Diese Schichtgrenze soll im Folgenden als Bezugsfläche verstanden 

werden, da sich verschiedene Höhenberechnungen auf diese Fläche berufen. 

Ausgehend von dieser Bezugsfläche sollen GISgestützt die  relativen Höhen von Verebnungen 

ermittelt werden, indem lotrecht von einem oder mehreren repräsentativen Bezugspunkten je

der Verebnung auf die Bezugsfläche susm und smso projiziert wird  (Abb. 47).  Bezugspunkte 

können durch den geographischen Mittelpunkt jeder Verebnung oder durch die Außenlinie re

präsentiert   werden.   Die   Außenlinie   ist   wiederum   durch   zahlreiche   Stützpunkte   als  Vektor

information   definiert,   die   jeweils   für   die   punktbezogene   Höhenberechnung   herangezogen 

werden   können.   Beide   Punktinformationen   können   differenziert   ausgewertet   und   karto

graphisch umgesetzt werden (Abb. 48). Die Ergebnisse der Höhenberechnung werden in der At

tributtabelle als Zahlenwert hinterlegt. 

In einem weiteren Schritt können ausgehend von der Bezugsfläche die räumlich variierenden 

Positionen mechanisch fester Gesteinslagen ermittelt werden. Dafür müssen die Mächtigkeiten 

derjenigen Schichten zusammengefasst werden, welche die relevanten Gesteinsschichten un

terlagern. Auf diese Weise kann der orographische Korridor für eine mechanisch harte Gesteins

schicht ermittelt werden, die möglicherweise eine Schichtanpassung veranlasst hat. 

Neben mittleren Mächtigkeiten, die für die einzelnen Sandsteinlagen und zusammengefasst für 

die   Einheiten   des   Buntsandsteins   vorliegen   (GEYER   2001),   werden   hier   alternative   Schicht

mächtigkeiten   berechnet  (Tab.  9).   Diese   ergeben   sich   aus   den   Mächtigkeitsspektren,   die   im 

Rahmen der geologischen Landesaufnahme ermittelt und in Erläuterungen und Kartenlegenden 

festgehalten sind. Die Angaben zu Schichtmächtigkeiten werden hier nach verschiedenen Be

arbeitern angegeben.  Sie beziehen sich auf geologische Kartierungen im Sandsteingebiet  des 

Spessarts (OKRUSCH & WEINELT 1965, SCHWARZMEIER 1979, 1984). 

Die beobachteten minimalen und maximalen Schichtmächtigkeiten werden ausgehend von der 

Bezugsfläche getrennt summiert und daraus potenzielle Höhenbereiche ermittelt, in denen die 

mechanisch   festen   Sandsteinlagen   liegen   müssen.   Bei   zunehmender   stratigraphischer   Höhe 

über dem Ausgangsniveau werden die Höhenbereiche im Betrag größer und überschneiden sich 

teilweise. Um die möglichen Höhenlagen der betreffenden Sandsteinlagen einzugrenzen, kann 

man sich auf verschiedene Ausgangsniveaus beziehen. 
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Tab. 9: Relative Höhen mechanisch harter Gesteinspartien des Buntsandsteins im Untersuchungsgebiet 
zu den Schichtgrenzen susm und smso als Bezugsniveaus von Schichtlagerungsdarstellungen. 
 Quellen: 1= SCHWARZMEIER (1979), 2= SCHWARZMEIER (1984), 3= OKRUSCH & WEINELT 
(1965).

Besonders deutlich wird dieser Sachverhalt, wenn man den Oberen Buntsandstein für die ver

schiedenen   Ausgangsniveaus   susm   und   smso   betrachtet.   Die   Höhenlage   des   Rötquarzits 

(so4Q) beispielsweise liegt ausgehend von der Schichtgrenze susm in einem orographischen 

Korridor von 59,4 m, etwa 213,6 bis 273 m über der susmFläche. Bezieht man sich auf das Ni

veau der Schichtgrenze smso beträgt der Höhenbereich des Rötquarzits lediglich 12,4 m, näm

lich 51,1 bis 63,5 m über der Bezugsfläche (Tab. 9). 
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Abb. 47: Schichtlagerung des Buntsandsteins auf Blatt 6122 Bischbrunn dargestellt durch die Schicht
grenze susm als 3dAnsicht und räumlicher Bezug von Verebnungen.  Grundlage: 
SCHWARZMEIER 1984 [Verebnungen im nordwestlichen Kartenabschnitt werden nicht 
dargestellt, da sie unterhalb der Schichtgrenze liegen].

Die Ergebnisse der Höhenabfrage für die Verebnungen wie auch für die mechanisch festen Sand

steinlagen können in einem weiteren Arbeitsschritt korreliert werden. Ergibt diese Korrelation, 

dass eine Verebnung im gleichen Höhenbereich wie eine harte Gesteinsschicht   liegt,  so  wird 

hypothetisch der morphogenetische Zusammenhang unterstellt.  Im Bereich dieser Verebnung 

muss deshalb nicht zwangsweise eine Schichtadaption vorliegen, sie ist aber möglich und wird 

hier zunächst angenommen. 

Diese Vorgehensweise führt dazu, dass alle möglichen Höhenlagen mechanisch harter Gesteins

bänke konsequent erfasst werden. Für alle übrigen Höhenlagen kann aufgrund dessen sicher be

hauptet werden, dass keine der hier betrachteten harten Sandsteinlagen verbreitet sind. Daher 

können in diesen Gebieten Schichtanpassungen eindeutig ausgeschlossen und die verbreiteten 

Verebnungen als strukturunabhängige Flachformen eingeordnet werden. 
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Abb. 48: Karte: Verebnungen und Schichtadaption – Bezugsfläche: Schichtgrenze susm und smso – mo
difizierte Daten (Blatt 6122 Bischbrunn).
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Die Auswahl  der  Bezugsflächen und der  Bezugspunkte  der  PunktFlächenKorrelation haben 

wesentlichen   Einfluss   auf   die   Ergebnisse   der   GISgestützten   Analyse.   Es   gibt   verschiedene 

Möglichkeiten, wie man die Bezugsfläche auf Basis der kartierten Schichtgrenzen susm und sm

so (SCHWARZMEIER 1984) in die GISAnalyse einsetzt. Je nach Bezugsfläche können verschie

dene   Höhenlagen   der   relevanten   Gesteinsschichten   ermittelt   und   daher   unterschiedliche 

Schichtanpassungen berechnet werden (Tab. 10). 

Benutzt man für die GISAnalyse allein die Bezugsfläche susm, also ein berechnetes einheitli

ches Niveau an der stratigraphischen Grenze Unterer und Mittlerer Buntsandstein, erhält man 

zunächst   ungewöhnliche   Ergebnisse.   Die   hohen   Anteile   der   Schichtanpassung   an   einzelne 

Schichten   mit   insgesamt   92,5   %   oder   118,3   %  (Tab.   10)  ergeben   sich   aus   den   großen 

Schwankungsbreiten der Höhenlagen mechanisch harter Gesteinsschichten. Durch die Überlap

pung   der   Höhenbereiche   dieser   Schichten   sind   mehrfache   positive   Abfrageergebnisse   der 

Regelfall, insbesondere für die Schichten im Übergangsbereich smso. Die Ergebnisse belegen 

letztlich, dass diese Bezugsfläche größtenteils auf interpolierten und gemittelten Werten beruht. 

Bei Differenzierung der Bezugsflächen nach der  Schichtgrenze susm und smso,  wie es die 

Kartierung   SCHWARZMEIER's   (1984)   vorgibt,   kommt   man   zu   anderen   Ergebnissen.   Nur   ein 

kleiner Teil der Verebnungen ist nach dieser Analyse möglicherweise als Schichtfläche einzuord

nen.  Allein   für   die  Erhebungen  im   Höhenkomplex  des  Querberges  besteht  nach  wie   vor  die 

Möglichkeit der Schichtanpassung an den Grobsandstein (smHS).  Für den Großteil der Vereb

nungen, nämlich 86,5 % bis 88,1 %  (Tab. 10), muss gefolgert werden, dass kein morphogene

tischer Zusammenhang zur Schichtlagerung besteht. Alle Verebnungen, die zuvor eine mögliche 

Anpassung an die Schichten des smHF oder höherer Schichten des sm oder so zeigten, besitzen 

bei der differenzierten Bezugsfläche offensichtlich keine eindeutige Schichtanpassung. 

Um fehlerhafte Höhenbestimmungen weiter zu minimieren, kann man die Bezugsfläche über 

die susm und smsoGliederung hinaus modifizieren. Wenn man in solchen Bereichen, deren 

Streichlinien der smsoGrenze weitestgehend interpoliert wurden, wieder die smsuGrenze be

vorzugt, können Fehler minimiert werden. Die Bezugsfläche bleibt im wesentlichen differenziert 

in   die   susm   und   smsoSchichtgrenze,   zusätzlich   findet   in   einigen   Bereichen   eine   Neu

orientierung statt. Auf Basis dieser Bezugsfläche wurden modifizierte Daten entwickelt (Abb. 48, 

Tab. 10).

Für den gesamten westlichen Teil des Kartengebietes konnte keine Strukturanpassung der Vereb

nungen nachgewiesen werden (Abb. 48). Die Fläche am Hohen Berg (451,5 m NN) bildet die Aus

nahme und zeigt mögliche Anpassungen an die Gesteine des smHF bis so3Q. Nordöstlich des 

Faulbachs,   dessen  Talzug   von   einer  Störung   vorgezeichnet   wird,   treten  häufiger   mechanisch 
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harte Gesteine im Bereich der Verebnungen zu Tage. Diesen Eindruck gewinnt man insbesonde

re, wenn man die Flächensignaturen heranzieht, die sich auf den geographischen Mittelpunkt je

der Verebnung als Bezugspunkt berufen. Der Querberg (567 m NN), wie der gesamte Höhenzug, 

der im 500 m NNNiveau zum GeiersbergKomplex20 hinüber zieht, könnte an den Grobsandstein 

der HardegsenFolge (smHF) angepasst sein. Alle weiteren Verebnungen, die in die südöstlich 

angrenzende   Abdachungsfläche  (GeoRE   SHAD1,  GeoRE   SHAD2,  GeoRE   SHAD4)  einge

schaltet  sind,  zeigen verschiedene Anpassungstendenzen,  meist  an die Sandsteine des smHF 

oder des smSS.  Erst im südöstlichen Kartenausschnitt, z.B. in der Umgebung von Schollbrunn, 

wurde eine mögliche Anpassung an den Plattensandstein (so2) oder den Grenzquarzit (so3Q) er

mittelt. Eine Verebnung am westlichen Kartenrand wird möglicherweise vom Rötquarzit (so4Q) 

unmittelbar unterlagert. 

Die tabellarischen Daten (Tab. 10) unterstützen die visuelle Karteninterpretation. Der Grobsand

stein der HardegsenFolge (smHF) wie auch der SollingSandstein (smSS) treten mit Werten von 

15,7 und 17,2 % an möglichen Schichtanpassungen besonders hervor. Insgesamt werden 56,7 % 

mögliche Schichtanpassungen ermittelt, allerdings kommt es auch bei dieser differenzierten Be

zugsfläche zu zahlreichen Überlagerungen der Höhenkorridore einiger Gesteinsschichten. Die 

ermittelte   Schichtadaption   liegt   lediglich   bei   29,9   %,   dagegen   wurden   strukturunabhängige 

Verebnungen mit 70,1 % angegeben. 

Die   Begrenzungslinien,   deren   Stützpunkte   gesondert   ausgewertet   wurden,   zeigen   ein   diffe

renziertes Bild möglicher Schichtanpassung  (Abb. 48). Die Verebnungen, für die auf Basis des 

Geographischen Mittelpunktes eine Schichtadaption nicht erkannt wurde, zeigen nahezu aus

mahmslos das gleiche Ergebnis. Alle anderen Verebnungen werden teilweise von verschiedenen 

Gesteinsschichten   unterlagert,   wie   es   durch   die   Stützpunkte   der   Außenlinie   angezeigt   wird. 

Besonders deutlich wird dies an der Verebnung des Querberges. Diese Verebnung wurde bereits 

als   Kappungsfläche   eingeordnet,   weil   eine   Störung   ohne   morphologische  Wirksamkeit   diese 

Verebnung kreuzt (Kap. 3.2.2.5). 

Die Punkte der Außenlinie belegen diesen Befund und zeigen südlich der Störung eine weitest

gehende   Anpassung   an   den   Grobsandstein   (smHF)   und   nördlich   an   den   SollingSandstein 

(smSS).   Auch   die  Verebnungen   der   Abdachungsfläche   zeigen   sehr   häufig   eine   differenzierte 

Außenlinie, welche die Ausstriche verschiedener Gesteinseinheiten innerhalb der Verebnungen 

andeutet. In einem solchen Fall wäre die Verebnung konsequenter Weise ebenfalls als Kappungs

fläche einzuordnen, denn mindestens zwei härtere Gesteinslagen werden strukturunabhängig 

angeschnitten. 

20 auf dem nördlich angrenzenden Kartenblatt TK25 Nr. 6022 Rothenbuch 
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Tab. 10: Verebnungen und Schichtlagerung und ihr klimastruktureller Zusammenhang auf Blatt 
6122 Bischbrunn.  Grundlage: SCHWARZMEIER (1984).

Auf das Beispielgebiet bezogen ergeben die modifizierten Daten, die auf Grundlage der Stütz

punkte der Außenlinien erstellt wurden, ebenfalls eine geringe Anpassungstendenz der Vereb

nungen. Die meisten Stützpunkte (Anzahl 6446, Tab. 10) liegen zu 66,7 % außerhalb des Einfluss
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bereiches mechanisch harter Gesteinsbänke des Buntsandsteins.  Eine Schichtadaption wurde 

für 33,3 % der Stützpunkte nachgewiesen. Bei differenzierter Betrachtung der einzelnen Sand

steineinheiten konnte ebenfalls eine Anpassungstendenz von rund 56 % ermittelt werden. Diese 

AnalyseVariante erbrachte erstaunliche Übereinstimmungen mit der Auswertung auf Basis der 

geographischen Mittelpunkte (Anzahl 134, Tab. 10). 

Die   im   Beispielgebiet   überschaubare   Zahl   von  Verebnungen   ermöglicht   es   auch,   die  Vereb

nungen   unmittelbar   mit   den   Informationen   der   Geologischen   Karte   abzugleichen.   Das   GIS 

ermöglicht diese Verschneidung von unterschiedlichen Themenebenen und bietet die Grund

lage   für  einen visuellen  Abgleich der  Daten.  Grundlegend kann festgestellt  werden,  dass  die 

Ergebnisse   des   beschriebenen   GISgestützten   Analyseverfahrens   bestätigt   werden.   Die   vor

liegende Analyse von Verebnungen liefert daher sehr zuverlässige Ergebnisse um morphogene

tische Fragestellungen zum Spessart zu klären.

3.2.3 Zusammenfassung

Die Phase der  tropoiden Alterde (BÜDEL 1981) hat in den Hochlagen des Untersuchungsge

bietes ausgeprägte Flachformen hinterlassen, die als Relikte einer undifferenzierten Flächenbil

dungsdynamik zu betrachten sind. Aber auch in niedrigeren Niveaus treten zahlreiche abgesetz

te   Flächen   auf,   die   Reste   einer   ursprünglich   zusammenhängenden,   aber   räumlich   einge

schränkten   Rumpffläche   repräsentieren.   Diese   reliktischen   Flachformen   werden   hier   zu

sammenfassend als Verebnungen bezeichnet. 

Für das Untersuchungsgebiet wurde eine umfassende  Kartierung von Verebnungen  durchge

führt, die bereits bestehende Kartierungen von Flachformen in den Randbereichen des Spessarts 

berücksichtigte   (WILZ  1911,  KÖRBER  1962,  NIEMZ  1964,  SCHWENZER  1967a,  DIETZ  1981). 

Grundlage der hier durchgeführten Erfassung bildeten die relevanten Messtischblätter (TK 25), 

die mit den Höhenlininen detailierte orographische und formenbezogene Informationen enthal

ten.   Methodisches   Hilfsmittel   der   Kartierung   von  Verebnungen   war   das  Geographische   In

formationssystem (GIS), das zunächst die Möglichkeiten einer digitalen Erfassung der geome

trischen Formen eröffnete. Der Geometrie wurde mit Sachdaten in der Attributtabelle hinterlegt, 

welche die Grundlage für deskritive statistische Methoden bildete. Die GISgestützte Analyse der 

Verebnungen bildet dementsprechend eine wichtige Grundlage, um quantitative und qualitative 

Aussagen zum Flachrelief des Spessarts zu treffen.

Das orographische Verteilungsmuster von Verebnungen zeigt, dass Verebnungen nicht  Charak

teristika der  höchsten und damit  ältesten Reliefstockwerke darstellen.   Insgesamt dominieren 

Riedelflächen,   also  Verflachungen,   die   einen   Anschluss   an   höher   gelegene   Reliefausschnitte 

besitzen, das  Formeninventar von Verebnungen. Darüber hinaus konnte GISgestützt nachge
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wiesen werden, dass zahlreiche Verebnungen geologische Strukturen in Form von Schichtgren

zen   oder  Verwerfungslinien   kreuzen,   ohne   dass   dies   morphologische   Relevanz   hätte.   Diese 

Verebnungen wurden als  Kappungsflächen  bezeichnet. Ihr Anteil an Verbebnungen insgesamt 

in einem räumlich definierten Gebiet,  z.B.  im  Sandsteinspessart  (NRE 140 + 141),  wird   mit 

26,0% methodisch bedingt zu gering angegeben.

Diese GISAnalyse berücksichtigte die Informationen der Geologischen Karte (Abb. 3, Kap. 2.1.1), 

alternativ wurde für einen Ausschnitt des Spessarts (Blatt Nr. 6122  Bischbrunn) die Streichlini

enkarte   (SCHWARZMEIER   1984)   als   Grundlage   verwendet.   Die   Ergebnisse   dieser   exempla

rischen Analyse bestätigten die zuvor nachgewiesene Kappungstendenz. Für einen Großteil der 

Verebnungen kann demzufolge ausgeschlossen werden, dass mechanisch harte Gesteinslagen 

die Oberfläche unmittelbar unterlagern. Für einen überschaubaren Teil der Verebnungen ist eine 

unmittelbare Schichtadaption möglich aber nicht zwangsläufig. 

Auf Basis der GISgestützten Analyse können  Verebnungen und ihrer morphogenetischen Stel

lung im Relief des Spessarts bewertet werden. Die Ergebnisse belegen, dass der Spessart eine dif

ferenzierte Flachlandschaft aufweist, die bereits in den Hochlagen durch abgesetzte Niveaus ge

gliedert ist. Ausgehend von den Hochlagen nimmt die Differenzierung in den niedrigeren Lagen 

zu und wird zusätzlich von der zunehmenden fluvialen Deformation überlagert. Lässt man zu

nächst die Taleintiefung unberücksichtigt, wird deutlich, dass die Höhenzüge von zusammen

hängenden Rumpfflächen auf tieferen Niveaus umsäumt werden. Zum Teil liegen die Rumpfflä

chen inselartig inmitten höherer Rahmenhöhen und werden entsprechend als  Intramontanes 

Becken  bezeichnet. Diese Charakteristika werden herangezogen, um den Spessart als  Rumpf

treppengebiet zu bezeichnen. 

Die Verebnungen sind dementsprechend auf eine Flächenbildungsdynamik zurückzuführen, die 

klimatisch mit der tropoiden Alterde korreliert. Allerdings zeigen die Rumpftreppen eine räum

lich   eingeschränkte   Flächenbildung   und   damit   ein  Wandel   im   strukturellklimatischen 

Wirkungsgefüge an. Die Flächen wurden zunehmend restriktiv gebildet und berücksichtigen mit 

der Klimafluktuation das  strukturelle   Inventar  des Untergrundes.  Die  chemische Intensivver

witterung und die Bildung von Verwitterungsdecken schwächt sich dabei zusehends ab. 

Die Kenntnis der chemischen Verwitterungsdynamik und der korrelaten Formungsprozesse an 

der Oberfläche, hier dargestellt insbesondere am Beispiel des SandsteinSaprolits und der Vereb

nungen, müssen nunmehr in einen chronologischen Kontext gestellt werden. Sie fließen ein in 

die Rekonstruktion einer  regionalen  Morphogenese,  die  hier  mit  dem Schwerpunkt der  tro

poiden Alterde zum Spessart erarbeitet werden soll. 
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4  REGIONALE MORPHOGENESE

Das heutige Relief der Mittelgebirgslandschaften ist Ausdruck einer langandauernden Entwick

lung unter verschiedenen klimatischen Rahmenbedingungen. Im Spessart wie in vielen anderen 

Mittelgebirgen beginnt diese Entwicklung bereits im Mesozoikum und dauert letztlich bis heute 

an. Im Holozän, als jüngste erdgeschichtliche Einheit, wird die natürliche Formung von einer an

thropogen beeinflussten,  quasinatürlichen  Formung  (MORTENSEN 1954/55,  ROHDENBURG 

1968) abgelöst. Diese Formung ist aktuell messbar (z.B. HAHN 1992), kann aber auch anhand da

tierfähiger Umlagerungsprodukte gefasst werden (z.B. BORK et al. 1998, Kap. 4.6). 

4.1 Jurassischkretazische bis eozäne undifferenzierte Morphodynamik

Über  den  langen  Zeitraum  der  älteren,   im  Wesentlichen   jurassischkretazischen  bis  eozänen 

Reliefentwicklung gibt  es   im Spessart  keine eindeutigen sedimentologischen oder morpholo

gischen Hinterlassenschaften. Letztendlich kann man nur die immense Schichtlücke mesozo

ischer Gesteinsserien dahingehend interpretieren, dass die Verwitterung und Abtragung intensiv 

wirksam war und mächtige Gesteinspakete aufgearbeitet hat. 

Aufgrund fehlender Belege im Untersuchungsgebiet ist die Rekonstruktion morphodynamischer 

Prozesse der jurassischkretazischen bis eozänen Phase nur eingeschränkt möglich.  Nachweis

bar für diese erdgeschichtlichen Abschnitte sind dagegen tektonische Bewegungen, die sich in 

besonderer Weise auch im Untersuchungsgebiet auswirkten. Durch eine schildförmige Aufwöl

bung im SpessartGebiet gelangte der vormalig marine Ablagerungsraum unter festländische Be

dingungen. Unter dem Einfluss der Atmosphärilien wurden unmittelbar Verwitterungs und Ab

tragungsprozesse wirksam (BUSCHE et al. 2005: 15f), die den Gesteinsuntergrund aufarbeiteten 

und die Landoberfläche formten. Es beginnt die  Geomorphologische Ära  i.S. BÜDEL's (1981), 

die klimatisch zunächst durch die lang andauernde Phase der tropoiden Alterde dominiert wird. 

Mit dem Übergang zu festländischen Bedingungen beginnt die Reliefgeschichte des Spessarts. 

4.1.1 Übergang zur Festlandsphase im Oberjura

Anhand der paläogeographischen Verhältnisse im Jura ist davon auszugehen, dass im Untersu

chungsgebiet eine mächtige Gesteinsserie zur Ablagerung kam (MEYER 1981). Das festländische 

Ablagerungsmilieu des Keupers hatte im Unterjura noch Bestand und führte zur Ablagerung von 

sandigen und tonigen Gesteinsserien. Nachfolgende marine Bedingungen im Jura hinterließen 

hauptsächlich Ablagerungen einer kalkigen Fazies. 

Wichtige Anhaltspunkte für die Verbreitung jurassischer Gesteine im Untersuchungsgebiet sind 

Einschaltungen   in   jüngeren  vulkanischen   Bildungen.  Als  Fragmente   in   der   Schlotbrekzie   re

präsentieren   sie   den   festen   Gesteinsverband,   der   zur   Zeit   der  Vulkantätigkeit   verbreitet   war 

(SCHRÖDER 1965). 
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Wichtigste   Dokumente   für   die  Verbreitung   der   JuraGesteine   in   Mainfranken   sind   die   Ein

schaltungen in der Heldburger Gangschar (SCHRÖDER 1976) und, für das Untersuchungsgebiet 

bedeutsamer, die Einschaltungen im Basalt des Katzenbuckels bei Eberbach im Odenwald (GEY

ER 2002). Nachweisbar sind in der dortigen Schlotbrekzie Gesteine aus dem Keuper, Lias und 

dem   Dogger   Alpha   („fossilführender   Opalinuston“,   NICKEL   1985:   31).   Sie   lassen   den   Rück

schluss zu, dass das Untersuchungsgebiet in dieser Zeit im Ablagerungsbereich einer tonigen Be

ckenfazies lag (BLOOS 1976, ZIEGLER 1990). 

Vergleichbare Befunde gibt es vom alteozänen Steinsbergschlot im Odenwald, wo Liasgesteine in 

der Schlotbrekzie auftreten. Auch aus dem Schwarzwald sind Schlotfüllungen  mit Juragesteinen 

bekannt. Am Alpersbach am Feldberg im Schwarzwald wurden Hauptrogenstein des Dogger und 

Malmtrümmer nachgewiesen (STRIGEL 1949, ILLIES 1965, GEYER & GWINNER 1991). 

Anhand der Befunde am Katzenbuckel  und weiterer Lokalitäten  kann der Übergang zu festlän

dischen Bedingungen in den Oberjura eingeordnet werden. Nach bisherigen Rekonstruktionen 

wird  der  Bereich des  Untersuchungsgebietes   infolge  von  epirogenen Hebungsprozessen zwi

schen Malm Delta 1+2 und Malm Epsilon ein Bestandteil  der festländischen Mitteldeutschen 

Schwelle   (MEYER   1981:   66,   Abb.   14;   67,   Abb.   15).   Der  Wechsel   vom   Ablagerungs   zum   Ab

tragungsgebiet und damit der Beginn der  Geomorphologischen Ära  ist demnach etwa bei 148 

Ma einzuordnen, wenn man die Chronostratigraphie des Juras zu Grunde legt (DSK 2002). Das 

Untersuchungsgebiet   gelangt   in   den   Bereich   subaerischer   Bedingungen.   Der   Gesteinsun

tergrund ist  fortan in Abhängigkeit des vorherrschenden Paläoklimas von Verwitterungs und 

Abtragungsprozessen   beeinflusst,   lässt   man   kürzere   tertiäre   Meerestransgressionen   zunächst 

unberücksichtigt. 

Über die gesamte Kreide (65 – 142 Ma, DSK 2002) blieb der Untersuchungsraum unter festlän

dischem Einfluss. Insbesondere in der Unterkreide liegt das Untersuchungsgebiet im Bereich des 

Festlandes, das Bestandteil  des vereinigten  Brabanter Massivs,  des  Rheinischen Massivs  und 

des  Böhmischen Massivs  war. In der Oberkreide blieb das Gebiet am Rande der  Rheinischen 

Schwelle Bestandteil des Festlandes, vermutlich ebenfalls unbeeinflusst durch die Meeresvorstö

ße des Regensburger Golfs (MEYER 1996:113, Abb. 3.41). 

4.1.2 Tektonische Belebung und hydrothermale Marker des Oberjuras

Die festländischen Bedingungen im Untersuchungsgebiet gehen auf epirogene Bewegungen und 

damit auf eine tektonische Belebung im Oberjura zurück. Sie gehören zur  jungkimmerischen 

Phase, die in den Mittelbreiten vielfach belegt ist. Als Auswirkung der jungkimmerischen Phase 

ist   die  SpessartRhönSchwelle  wiederholt   in   Bewegung   gekommen   und   herausgehoben 

worden (CARLÉ    1955,  SCHWARZMEIER 1984).  Auch für  die  Schlüchterner Mulde  als herzy
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nisches   Strukturelement   wird   die   jungkimmerische   Entstehung   diskutiert   (HUMMEL   1929, 

CARLÉ 1955, TRUSHEIM 1964, MURAWSKI 1965).

Zur  Zeit   des  Zechsteins  hatten   epirogene   Bewegungen   eine   erneute   Belebung   der  Spessart

schwelle  veranlasst. Die Heraushebung zeichnete sich u.a. für die Faziesdifferenzierung zech

steinzeitlicher Sedimente  im Spessart mit der Ablagerung von Schwellenkarbonaten  verant

wortlich (MURAWSKI 1967a). In der Folge waren großräumige epirogene Aktivitäten zu verzeich

nen, die das Germanische Becken erfassten und die Sedimentation mesozoischer Gesteinsseri

en immer wieder beeinflussten (BRINKMANN 1948). 

Daneben gibt es als Auswirkung epirogener Bewegungen auch eine Belebung der Bruch und 

Verwerfungstektonik. Die tektonischen Aktivitäten sind im Betrachtungsraum hauptsächlich in 

den herzynischen Richtungen der Verwerfung belegt. Herzynische Bauelemente sind im Unter

suchungsgebiet traditionelle Strukturen und gehen nachweislich mindestens bis in das Perm zu

rück. 

Die an herzynischen Verwerfungen abgesetzten Rotliegendtröge bei Geiselbach unmittelbar auf 

der  Spessartschwelle  und im Bereich des  Rodenbacher Hügellandes  westlich der  Meerholzer 

Zeugenberge  sind offensichtlich synsedimentär von tektonischen Bewegungen erfasst worden. 

Zumindest kann dies für den letztgenannten Ablagerungsraum nachgewiesen werden (MURAW

SKI   1967b).  Weitere   Anhaltspunkte   für   eine   bereits   jungvariskische   Anlage   herzynischer   Stö

rungen liefert der Rhyolith der  HartKoppe bei Sailauf. Das Magma des oberpermischen Paläo

vulkanits nutzte offenbar die lokalen   herzynischen Störungen als Aufstiegswege (OKRUSCH & 

WEINELT 1965). 

Die Bedeutung der jungkimmerischen Phase für die Ausgestaltung des tektonischen Inventars 

wird neuerdings durch Untersuchungen an Hydrothermalien unterstrichen. Wiederum rückt die 

Lokalität der HartKoppe in den Mittelpunkt der Betrachtungen und übernimmt eine Schlüssel

stellung für die Rekonstruktion des tektonischen Werdegangs im Untersuchungsgebiet (Abb. 41). 

Aus der  Kontaktzone  Rhyolith  –  Gneis  stammen neue Absolutdatierungen von  hydrothermal 

veränderten   Gesteinen.   Nach   neuen   Erkenntnissen   besteht   zwischen   dem   unterpermischen 

Rhyolith   und   der   hydrothermalen  Veränderung   des   Nebengesteins   kein   unmittelbarer   Zu

sammenhang. Die Schwächezone wurde nicht unmittelbar postvulkanisch, sondern erst später 

von Hydrothermalien genutzt. Der Beginn der hydrothermalen Aktivitäten im Umfeld der Hart

Koppe  wurde IllitK/Ardatiert mit 178180 Ma angegeben. Die Entstehung von oxidischen Be

gleitmineralien ist zwischen 161 und 98 Ma einzuordnen (HAUTMANN et al. 1999, LORENZ & 

OKRUSCH [in prep.]). 
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Aufgrund relativer Bezüge zu den datierten Mineralparagenesen dieser  hydrothermalen Zone 

können weitere, Bariumhaltige Hydrothermalien in einen chronologischen Zusammenhang ge

bracht werden. Unter Vorbehalt können die Datierungen auf die Schwerspatvorkommen des ge

samten Spessarts übertragen werden. Die Schwerspatmineralisation ist dementsprechend weit 

früher einzuordnen und reicht mindestens bis in die Kreide oder in das ausgehende Jura zurück 

(LORENZ 2005). Als synchrone Bildung zu den datierten Hydrothermalien können sie auf Basis 

bisheriger  Untersuchungen mit  150160 Ma21  zeitlich  fixiert   (WAGNER & LORENZ 2002:  404) 

werden.  Am Beispiel  der  HartKoppe  deutet  sich an,  dass  die  bisherigen Anschauungen zum 

Alter   der   Schwerspatmineralisation   im   Spessart   differenziert,   evtl.   sogar   revidiert   werden 

müssen. 

Abb. 49: Foto: Präober
permischer Gesteinszer
satz im MuskovitBiotit
Gneis (ag1, gl), lateral 
hydrothermale Zersatz
zone und Abbaureste 
des Rhyolith/ Quarz
porhyr. Diskordant 
überlagert wird der 
Komplex von Mnrei
chen Verwitterungs
lehmen als zeitlichem 
Äquivalent des Kupfer
schiefers/ Kupferletten 
(z1).  RhyolithBruch 
auf der HartKoppe, NE 
Sailauf.

Im Untersuchungsgebiet äußert sich die Schwerspatmineralisation in zahlreichen, meist gang

förmigen Lagerstätten mit konsequent herzynischem Streichen (Abb. 49). Gangförmige Schwer

spatvererzungen erreichen im Mittel Mächtigkeiten von 13 m, in Ausnahmefällen bis zu 6 m 

(TEUSCHER & WEINELT 1972: 55). In Abhängigkeit des Nebengesteins gibt es allerdings Abwei

chungen von der charakteristischen gangförmigen Struktur. 

Im ZechsteinDolomit sind zusätzlich gesteinsbedingte, stratiforme Vererzungen, daneben an

einandergereihte Nester, eingesprengte Barytkristalle oder Zerflaserungserscheinungen verbrei

tet. Im liegenden Grundgebirge wurden dagegen vorzugsweise Ganglagerstätten nachgewiesen. 

21 Vergleichbare Altersangaben wurden von Prof. Dr. M. OKRUSCH, Mineralogisches Inst. Univ. Würzburg 
im Rahmen des Vortrages: „Die Minerale der Grube Wilhelmine“ anlässlich der Vorstellung der Publika
tion „Das Kupfererzbergwerk Grube Wilhelmine in Sommerkahl“ (LORENZ & SCHMITT 2005) genannt. 
Weitere Ausführungen sind in Vorbereitung (OKRUSCH & LORENZ [in prep.]).
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Der Kontakt zum Nebengestein ist häufig von Zersetzungserscheinungen geprägt, die sich im 

Wesentlichen   als   gebleichte   Partien   und   Quarzüberzüge   darstellen   (OKRUSCH   &  WEINELT 

1965). 

Vergleichbar dem Grundgebirge treten gangförmige Schwerspatlager angelehnt an Störungslini

en   bzw.   Störungszonen   (Gangscharen,   Kap.   2.1.3.1)   auch   im   Buntsandsteingebiet   auf.   Das 

Nebengestein  ist  ebenfalls  von (hydrothermalen?)  Bleichungsprozessen  beeinflusst,  bisweilen 

brekzisiert  und  verkieselt   (WITTMANN  1972),  wenn  auch  insgesamt   weniger   intensiv  als   im 

Grundgebirge (OKRUSCH & WEINELT 1965). Im Vergleich zum Grundgebirge tritt im Deckgebir

ge  aber   die   Anzahl  der   Barytvorkommen   zurück,   was   u.a.   auf  die   versiegelnde  Wirkung   der 

liegenden Tonsteine des Bröckelschiefers zurückgeführt wurde (WEIDMANN 1929).

Im Spessart wurden die Schwerspatlagerstätten bergmännisch erschlossen und meist im Unter

tagebau ausgebeutet  (FREYMANN 1991).  Die  in den 1970er  Jahren aufgegebene  Schwerspat

grube   Christiane  westlich   von  Rechtenbach,  zuletzt   mit   34   Mann   Belegschaft   die   größte 

Schwerspatgrube Bayerns (WITTMANN 1972),  erreichte die Endteufe von 107 m. Nicht selten 

bilden Schwerspatgänge z.T. bis 100 m  Teufe abbauwürdige Lager, mit zunehmender Tiefe ist 

allerdings ein Verquarzen und schließlich  ein Auskeilen festzustellen (OKRUSCH & WEINELT 

1965). Daraus wurde abgeleitet, dass die Mineralisation an oberflächige oder oberflächennahe 

Prozesse gekoppelt ist, die während der aszendenten Aktivität die Mineralisation auslösten. 

Für die oberflächennahe Schwerspatmineralisation wurde bisher der Kontakt mit Oberflächen

wasser   und/oder   Grundwasser   erwogen   (SCHWENZER   1967a).   Beim   Zusammentreffen   von 

Wasser mit Bariumhaltigen Hydrothermen wurde nach dieser Sichtweise die Schwerspatmine

ralisation ausgelöst. Berücksichtigt man bei diesen Überlegungen die rezente gesteinsunabhän

gige Verbreitung der Schwerspatgänge, kommt man zu dem Schluss, dass zur Bildungszeit eine 

reliefierte Landschaft bestanden haben muss (MURAWSKI 1954). 

Unabhängig vom mutmaßlichen  Oberflächeneinfluss  der Schwerspatmineralisation  bekommt 

die   Diskussion   über   die   morphogenetische   Bedeutung   von   Hydrothermalien   neue   Impulse, 

wenn man die bisherige zeitliche Einordnung der Schwerspatmineralisation kritisch reflektiert. 

Die bisherige zeitliche Einordnung der Schwerspatbildung im Spessart erfolgte meist durch re

lative Bezüge. Zunächst wird die eindeutig posttriassische Stellung hervorgehoben, die anhand 

der Schwerspatgänge  im BuntsandsteinGebiet   festgelegt  werden kann (WEINELT 1962).  Des 

weiteren werden die hydrothermalen Aktivitäten im Zusammenhang mit der saxonischen Tek

tonik, z.T. als posttektonische Bildung, interpretiert. Einziger Anhaltspunkt bildeten bisher die 

räumlich variierenden Begleitminerale mit  der Elementkombination Fe,  S,  Mn und Ba,  deren 

Entstehung   auf   Restlösungen   des   tertiären   basaltischen   Vulkanismus   zurückgeführt   wurde 
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(BORCHERT 1960). Zum gleichen Ergebnis kamen GEHLEN et al. (1962) im Zuge der Untersu

chungen von SIsotopenVerhältnissen süddeutscher Barytgänge. 

Auch im Spessart wurde die Barytentstehung synchron zur saxonischen Tektonik in das Miozän 

gestellt. Die Bearbeiter der relevanten Geologischen Karten GK25 im Untersuchungsgebiet ge

hen daher  von  einer   tertiärzeitlichen Entstehung  „(im Miozän?)“  aus  (WITTMANN 1972:  49; 

WEINELT 1962, OKRUSCH & WEINELT 1965, CRAMER & WEINELT 1978, SCHWARZMEIER 1979, 

1980,   1984).   Auch   aus   benachbarten   Gebieten   sind   entsprechende   Altersstellungen   des 

Schwerspats bekannt. Von BARTZ (1950) wurde ein Schwerspatvorkommen aus dem südlichen 

Odenwald  untersucht   und   ein   tertiäres   Alter  ermittelt.   In   der   Umgebung   von  Weinheim  im 

Odenwald   nahm   Schwerspat   in   einem   mitteloligozänen   Sandstein   Platz.   Anhand   dieses   Be

fundes wurde ein postmitteloligozänes Alter der Schwerspatmineralisation dieser Lokalität ange

nommen (BRONN 1830). 

Demgegegenüber stehen die neuen Befunde aus dem Spessart, die ein oberjurassisches Alter zu

mindest für einen Teil der Schwerspatgänge nahelegen (LORENZ 2005). Da sich die Schwerspat

vererzungen am präexistenten System herzynischer Verwerfungen orientieren,  muss gefolgert 

werden,   dass   eine   Bruch   und  Verwerfungstektonik   mit   vorwiegend   herzynischen   Struktur

elementen bereits im ausgehenden Jura bis in die untere Kreide stattfand. Eine spätere Überprä

gung ist denkbar, da innerhalb der Schwerspatlager eine Mehrphasigkeit der Schwerspatmine

ralisation erkennbar  ist22.  Harnischstreifungen werden ebenfalls  erwähnt (WITTMANN 1972), 

wenn auch nicht sehr oft. Sie würden für eine tektonische Wiederbelebung und eine mehrfache 

hydrothermale Vernarbung sprechen, ohne dass man dies zeitlich genauer fassen könnte. 

Die   in   dieser   Arbeit   durchgeführte   morphographische   morphogenetische   Betrachtung   von 

Verebnungen im Spessart (Kap. 3.2.2.5) unterstützen die These einer frühen, jurassischkreta

zischen Entstehung der herzynischen Elemente.  Sämtliche Verwerfungen dieser  Orientierung 

werden in ihrem Verlauf mindestens einmal, meist aber öfter von Verebnungen gekappt. Herzy

nische Störungen sind dementsprechend keine morphologisch relevanten Strukturen, die sich 

an der Oberfläche auswirken. Die Kappungsflächen sind das Ergebnis einer undifferenzierten 

Flächenbildung, die mit  einer intensiven chemischen Aufbereitung des Gesteinsuntergrundes 

korreliert hat. Entsprechende Paläoklimabedingungen waren in besonderer Weise im Alttertiär 

und in der Kreidezeit vorherrschend (Kap. 3.1.1). Das tektonische Inventar in Form von herzy

nischen Brüchen und Verwerfungen war offensichtlich in dieser Phase schon weitestgehend fi

xiert.

Weitere Untersuchungen zur Altersstellung von Barytgängen müssen erfolgen, um verlässliche 

22 Mndl. Mitteilung Hr. J. LORENZ, Karlstein a. Main/Dettingen.
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Aussagen für das Untersuchungsgebiet zu bekommen. Die bisherigen Befunde deuten auf eine 

mögliche Revision der Chronologie tektonischer Aktivitäten. Auch bisherige morphologische In

terpretationen, die auf der bisherigen Datierung der Schwerspatvorkommen gründen, müssen 

überdacht werden. Dies betrifft u.a. auch Ausführungen zur Schichtstufengenese im Untersu

chungsgebiet. Im Grundsatz stimmen die bei SCHWENZER (1967a) formulierten Sachverhalte  

die Landstufe des Buntsandsteins wird hier als lagekonstant betrachtet. Die Beweisführung über 

die miozäne Schwerspatmineralisation ist allerdings aus heutiger Sicht nicht mehr angemessen. 

Es muss berücksichtigt werden, dass die zeitliche Einstufung der Barytlager zweifelhaft ist und 

die Mineralisationsmechanismen vermutlich nicht mit Wasserkontakt erklärt werden können. 

4.1.3 Undifferenzierte Verwitterungs und Abtragungsdynamik

Im ausgehenden Jura und in der Kreide ist aufgrund des tropoiden Paläoklimas eine chemische 

Intensivverwitterung   wirksam,   die  den   Gesteinsuntergrund   undifferenziert   aufzuarbeiten 

vermochte.  Die   subaerische  Verwitterung   und   Abtragung   konnte   entsprechend   tektonische 

Impulse kompensieren. Bruchtektonische Aktivitäten machten sich vermutlich nur subkutan in 

Form von modifizierten Verwitterungstiefen bemerkbar und führten nicht zu einer  nennens

werten Reliefdifferenzierung. Vermutlich war das Gebiet im Stile eines Primärrumpfes (PENCK 

1924) ausgebildet, der als flache Aufwölbung über dem jurassischen Meeresspiegel in Erschei

nung trat. 

Es ist lohnenswert, einige Überlegungen über die geologischen Verhältnisse zu Beginn der Fest

landsphase anzustellen. Die Gesteine des Juras kamen im Untersuchungsbereich als letzte meso

zoische GesteinsSerie zur Ablagerung, gelangten aber nach 'relativ kurzer' Zeit wieder unter den 

Einfluss  der  Atmosphärilien.  Wie an den Xenolithen des  alttertiären  KatzenbuckelBasalts  im 

Odenwald  abzuleiten ist, lagen die JuraAblagerungen bereits als feste Gesteinsvarietät vor. An 

der Oberfläche wurden sie vermutlich von Lösungsverwitterung erfasst, die in Abhängigkeit der 

paläohydrologischen   Gegebenheiten   die   Bildung   von   Karstformen   begünstigte.   Als  Verwitte

rungsrückstände entstanden vermutlich Residuallehme, die lokal zusammen mit anderen Mo

bilisaten angereichert wurden (vgl. BORGER 2000). 

Vermutlich bieten die Schwäbische Alb und die Fränkische Alb, die rezent durch den Ausstrich 

von JuraGesteinen gekennzeichnet sind, entsprechende Vergleichsmöglichkeiten zum altterti

ären Spessart. Mit Einschränkungen sind die Albgebiete, zumindest mit ihrem rezenten geolo

gischen Untergrund, das Pendant zum Spessart zur Zeit des Jura. Darüber hinaus sind in den 

Albgebieten kreidezeitliche Reliefausschnitte (TRUSHEIM 1936) und korrelate Verwitterungsbil

dungen erhalten (BORGER 2000). Die tertiäre Morphodynamik ist ebenfalls  belegt, so dass in 

diesem Gebiet (in Ausschnitten) das gesamte Spektrum der tropoiden Alterde enthalten ist. Am 
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Beispiel der Schwäbischen Alb wurden von BORGER (2000) Untersuchungen an Verwitterungs

residuen durchgeführt und z.B. die Kreidezeit als Phase außerordentlicher Verwitterungsintensi

tät erkannt. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass nach der Ausräumung mögli

cher kreidezeitlicher Ablagerungen nur eine geringe Aufarbeitung der jurassischen Karbonatge

steine erfolgte. Dies ist damit zu erklären, dass die jurasischen Gesteine über einen langen Zeit

raum der tropoiden Phase nicht in einer exponierten Lage waren. Offensichtlich gab die oro

graphisch niedrige Positon keinen Anlass für eine Verwitterung der Juragesteine. 

Eine zum Albgebiet vergleichbare Erhaltung jurassischer Gesteine bis in die Kreide ist auch im 

Untersuchungsgebiet,   im   benachbarten  Odenwald  belegt.   Wiederum   können   die   JuraEin

schlüsse am  KatzenbuckelBasalt herangezogen werden um dies nachzuweisen.  Geht man von 

der   alttertiären   Entstehung   des  Katzenbuckels  aus   (60   Ma,   NEGENDANK   1975),   waren   ju

rassische Gesteinsserien im Bereich der alttertiären Landoberfläche offensichtlich noch verbrei

tet. Die tropoiden Verhältnisse der Kreide haben offensichtlich nicht ausgereicht, die JuraGe

steine vollständig aufzuarbeiten. 

Die  Verwitterungs   und   Abtragungsdynamik   wurde   scheinbar   erst   im   Alttertiär   forciert   und 

konnten z.B.  mit   tektonischen Impulsen korrelieren.  Seit  dem Alttertiär  muss   im Gebiet  des 

Katzenbuckels eine etwa 600 m mächtige Gesteinsauflage, ausgehend von den JuraGesteinen bis 

auf  das  heutige  Niveau des  Plattensandsteins   (so2),  abgetragen  worden sein  (NICKEL  1985). 

Großräumig   muss   eine   weitgespannte   Rumpffläche   angenommen   werden,   deren   Bedeutung 

auch für die weitere Reliefentwicklung häufig zu gering eingeschätzt wird (TRUSHEIM 1936). 

Eine alttertiäre Lias und Braunjurastufe, wie sie spekulativ über dem Gebiet des heutigen Spes

sarts und Odenwalds angenommen wird (DONGUS 2000), war aufgrund der vorherrschenden 

Flächenbildungsdynamik sicher nicht existent. Das punktuelle Auftreten von Juragesteinen be

legt die einstige Gesteinsverbreitung, man kann aber nicht auf die Existenz einer Schichtstufe 

schließen.

Auch im Spessart wurde die Landoberfläche vergleichbar dem Odenwald auf das Niveau des 

Buntsandsteins   abgesenkt.  Man  kann  davon ausgehen,  dass   in  den  rezenten  Hochlagen  des 

Spessarts auch das  älteste morphologische Prägestockwerk dokumentiert ist. Die ausgeprägten 

Verebnungsbereiche in diesem Niveau (Kap. 3.2.2 ff) deuten darauf hin. Die nachgewiesene Ver

breitung   von   SandsteinSaproliten,   die   als   Reste   der   tropoiden  Verwitterungsdecke   erhalten 

blieben, korrelieren nicht konsequent mit den kartierten Flachbereichen. Diese Verwitterungs

bildungen treten nur in geringem Umfang auch in den exponierten Lagen auf. Die Vorkommen 

z.B. im Bereich der Sandsteinstufe in relativ geringer absoluter Höhe belegen, dass chemische 

Intensivverwitterung nicht nur in der jurassischkretazischen bis eozänen Phase, sondern auch 
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in jüngeren tropoiden Abschnitten stattgefunden hat. Die wenigen Nachweise von SandsteinSa

prolit in den Hochlagen sind nur so zu erklären, dass die ehemals mächtigen Verwitterungspro

file bereits wieder abgetragen wurden. Die vorliegenden Verebnungen in dieser Höhenposition 

spiegeln das Niveau der ehemaligen Verwitterungsbasis wider, die unregelmäßig tief in das berg

frische Gestein vorgedrungen  ist.  So  ist  es  zu  erklären,  dass  saprolitisierte  Sandsteine neben 

bergfrischem Sandstein in gleicher Höhenlage vorkommen. Diese Konstellation muss dement

sprechend nicht durch eine Verwerfung erklärt werden, welche die unterschiedlich verwitterten 

Gesteine voneinander absetzt. 

Entsprechende Beobachtungen wurden im Bereich der  Dachfläche  Horst  (GeoRE SHHF17) 

und der Dachfläche Hanauer Berg (GeoRE SHDF2)  im Rahmen der Geländebegehungen ge

macht. Die beobachtete selektive initiale chemische Verwitterung des Sandsteins steht demnach 

nicht im Widerspruch zur kretazischen bis paläogenen Einordnung. Wenn man das untere Ende 

des Verwitterungsprofils in diesem Niveau annimmt, wird diese Konstellation plausibel (vgl. Kap. 

4.3.3.3). 

4.1.4 Zusammenfassung

Seit   dem   Oberjura   unterliegt   das   Untersuchungsgebiet   fast   ausnahmslos   festländischen   Be

dingungen. Mit dem Übergang zur Festlandsphase beginnt die Geomorphologische Ära (BÜDEL 

1981) und damit die Reliefentwicklung im Untersuchungsgebiet. 

Für den ersten Abschnitt dieser Reliefentwicklung, der ausgehend vom Oberjura über die Kreide 

bis zum Eozän reicht, gibt es im Untersuchungsgebiet keine sedimentologischen oder morpho

logischen Befunde. Man muss annehmen, dass die klimatischen Verhältnisse im Stile einer tro

poiden Alterde (BÜDEL 1981) zu einer chemischen Intensivverwitterung geführt haben, die den 

Gesteinsuntergrund   undifferenziert   aufarbeiten   konnte.   Diese  Verwitterungsprozesse   wurden 

umgehend nach der oberjurassischen Aufwölbung des Gebietes wirksam, welche das festlän

dische Paläoenvironment einleiteten. 

Weitere Hebungen des Gebietes wurden vermutlich von der tropoiden Verwitterungs und Ab

tragungsdynamik   kompensiert.   Die   erhöhte  Verwitterungsintensität   und   die   dominante   Flä

chenbildungsdynamik   haben   die   Landoberfläche   sukzessive   abgesenkt,   so   dass   der   Aufwöl

bungsbereich der Spessartschwelle vermutlich nie morphologisch in Erscheinung trat.  Mögli

cherweise   war   der   Betrachtungsraum   als  Primärrumpf  (PENCK   1924)   ausgebildet   und   lag 

vermutlich über lange Zeit in der orographischen Umgebung des Meeresspiegels. 

Einhergehend mit  den epirogenen Bewegungen  im  Oberjura  ist  vermutlich eine  Bruch  und 

Verwerfungstektonische   Beanspruchung   des   Gebietes   erfolgt.   Ergebnis   dieses   älteren   tek
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tonischen Prägestockwerks sind zahlreiche herzynische Verwerfungen, die das Gebiet in einzel

ne, meist streifenförmige Schollen gliedern (Kap. 2.1.3). Diese herzynischen Strukturen nutzten 

verschiedene   Hydrothermalien   als   Aufstiegswege.   Aktuelle   Datierungen   belegen,   dass   die 

aszendenten Bewegungen in der jungkimmerischen Phase stattfanden (HAUTMANN et al. 1999). 

Dementsprechend kann vermutlich auch die Schwerspatmineralisation älter als bisher betrach

tet und ebenfalls an die Wende JuraKreide datiert werden (LORENZ 2005). Dies wiederum setzt 

voraus, dass die herzynischen Verwerfungen als präexistente Strukturen gesehen werden und 

ebenfalls  oberjurassisches Alter  besitzen. Da Schwerspatvererzungen nachträglich nicht mehr 

wesentlich durch Scherbewegungen beeinflusst wurden, ist diese Sichtweise naheliegend. 

Die  aktuellen Untersuchungen an Hydrothermalien  liefern wertvolle  Hinweise  für  die  Relief

entwicklung dieses Gebietes. Geht man davon aus, dass herzynische Verwerfungen möglicher

weise seit dem Oberjura weitestgehend konsolidiert sind, muss man eine neogene herzynische, 

morphologisch relevante Verwerfungstektonik für weite Teile des Spessarts nahezu ausschließen. 

4.2 Eozäne bis oligozäne Flächenbildung und regionale Reliefmodifizierung

Im Untersuchungsgebiet gibt es Anzeichen einer ersten regionalen Reliefmodifizierung im Eozän 

und im Oligozän, die mit der Grabenbruchtektonik im Oberrheingebiet zusammenhängt. Belege 

für die Auswirkungen der tektonischen Bewegungen sind in zahlreichen Sedimenten gegeben, 

die in exklusiven Positionen oder flächig in Becken zur Ablagerung kamen. 

Die HanauSeligenstädter Senke mit einer oligozänen bis pliozänen Sedimentfüllung ist das be

deutendste Archiv für die paläogene und neogene Morphodynamik im Betrachtungsraum. Die 

eozäne Fossillagerstätte  Messel gibt in bemerkenswerter Weise Aufschluss über das Paläoenvi

ronment dieser Zeit. Nach aktuellen Untersuchungen können auch die oligozänen Tonlagerstät

ten Klingenberg und Schippach mit der oberrheinischen Grabenbruchtektonik in Zusammen

hang gebracht werden. Als Ergebnis alttertiärer tektonischer Aktivitäten sind vermutlich die Ba

salte zu sehen, die in der Umgebung von Obernburg a. Main und auch im Vorspessart nachge

wiesen wurden. Neben geologischen Befunden gibt es auch morphologische Hinweise für die 

tektonische Beeinflussung dieses Gebietes.  Im Relief  selbst können Strukturelemente erkannt 

werden, die mit der paläogenen Tektonik in Verbindung stehen. Dies deutet an, dass die undiffe

renzierte   mesozoisch   bis   alttertiäre   Flächenbildungsdynamik   nunmehr   selektiv   von   struk

turellen Vorgaben beeinflusst wird, die nicht unmittelbar auf klimatische Einflüsse zurückgeführt 

werden können. 

Die   paläoklimatischen  Voraussetzungen   waren   vergleichbar   der   jurassischkretazisch   bis   eo

zänen Phase von tropoiden Bedingungen geprägt, wenn auch erste Klimafluktuationen nachge

wiesen werden können (Kap.  3.1.1).  Unabhängig von der  paläoklimatischen Entwicklung soll 
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dieser Abschnitt der regionalen tektonischen Beeinflussung durch die Oberrheingrabendynamik 

als Phase eozäner bis oligozäner Flächenbildung und regionaler Reliefmodifizierung definiert 

werden. 

4.2.1 Eozäne Basalte des Spessarts und des Odenwaldes als Marker der Reliefentwicklung

Grundsätzlich ist im Untersuchungsgebiet eine ältere vulkanische Aktivität der Oberkreide bis 

Alttertiär, analog zum Vulkanismus im  Kraichgau  und dem  Sprendlinger Horst, von jungterti

ären Vulkanergüssen zu unterscheiden (LIPPOLT et al. 1975). Die Entstehung wurde mit NWSE

verlaufenden Schwächezonen in Verbindung gebracht (MURAWSKI 1954), die als Aufstiegswege 

genutzt wurden. Eine Belebung dieser altangelegten Strukturen ist zunächst im Zusammenhang 

mit dem paläogenen Vulkanismus im  nördlichen  Odenwald  und im  Vorderen Spessart  zu se

hen.  Vorderer Spessart 

Bereits BEHLEN (1823) berichtet von Vulkanen und Bergwerken im nördlichen SandsteinOden

wald, allerdings vornehmlich aus lagerstättenkundlichem Interesse. CHELIUS & KLEMM (1894) 

und KLEMM (1933) haben entsprechende Basaltvorkommen bei geologischen Kartierungen fest

gehalten, die im Zuge geophysikalischer Untersuchungen noch spezifiziert und ergänzt wurden 

(MÄUSSNEST 1985). Die Vulkanitvorkommen südwestlich von Großwallstadt, südwestlich Möm

lingen  und südwestlich  Obernburg a.  Main/Eisenbach  sind an das lokale Verwerfungssystem, 

z.T. an kleinere erzgebirgisch streichende Gräben, gebunden. 

Bereits in der Arbeit von BEHLEN (1823) wird ein Basaltvorkommen im Vorderen Spessart west

lich   von  Aschaffenburg  im   heutigen   Stadtteil   Strietwald   erwähnt.   Radiometrische   Altersda

tierungen ergaben für den StrietwaldBasalt ebenfalls ein eozänes Alter (43 ± 3 M.a., HORN, LIP

POLT & TODT in STREIT & WEINELT 1971). Der Basalt (OlivinNephelinit) ist im Steinbruchbe

trieb weitestgehend abgebaut,  die  Nebengesteine  in Form von Schlotbrekzien sind z.T.  noch 

erhalten. Aschaffenburg/Strietwald 

Bemerkenswert sind Gesteinsfragmente in der Schlotbrekzie aus MuskovitBiotitGneis des Rot

gneisKomplexes und insbesondere aus feinkörnigem Buntsandstein (STREIT & WEINELT 1971). 

Sandstein, vermutlich des Unteren Buntsandsteins, war offensichtlich zur Zeit des Eozäns im Be

reich Aschaffenburg noch verbreitet und wurde in Folge der eruptiven Tätigkeit fragmentarisch 

eingearbeitet. Neben anderen Lokalitäten wird das Basaltvorkommen im Strietwald ein wichtiger 

Marker der Verwitterungs und Abtragungsgeschichte dieses Raumes. 

Insgesamt sind die alttertiären Vulkanite des Odenwaldes und des Vorderen Spessarts überaus 

wertvolle Archive der paläogenen Landschaftsentwicklung. Sie geben zum einen Aufschluss über 

die chemische Verwitterungsdynamik des Alttertiärs, darüber hinaus zeigen sie die ursprüngli
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che Verbreitung mesozoischer Gesteine an der Landoberfläche an. Auffälliger Weise wurde im 

Bereich des Odenwaldes und Vorderen Spessarts nur BuntsandsteinMaterial in der Basalbreck

zie   eozäner  Vulkanschlote   nachgewiesen,   während   der   weiter   südwestlich   im   Odenwald   ge

legene KatzenbuckelBasalt sogar xenolithische JuraGesteine führt (Kap. 4.1.2). 

4.2.2 Sedimente als Hinweis auf die alttertiäre Morphodynamik

Terrestrische Sedimente, die nachweislich dem Alttertiär zugeordnet werden können, sind an 

besondere Ablagerungsräume gekoppelt. Sie sind entweder flächenhaft in Senkungsgebieten un

ter   jüngerer  Überdeckung erhalten oder  sie   liegen  in  besonderen Schutzpositionen,  die  eine 

postsedimentäre Abtragung verhindert haben.  Vorderer Spessart 

Eozäne bis oligozäne festländische Ablagerungen sind aus dem  Mainzer Becken  bekannt und 

streichen an dessen Ostrand aus (ROTHAUSEN & SONNE 1984). Kleinräumige Sedimentkomple

xe liegen in Grabenpositionen bei  Abtsroda  und  Sieblos  an der  Wasserkuppe  (Rhön; RUTTE & 

WILCZEWSKI   1983).   Die   Einordnung   erfolgte   biostratigraphisch   in   das   (Unter)   Oligozän 

(MARTINI & ROTHE 1998). Daneben werden Sedimentfüllungen einer Doline bei Oberleichters

bach nahe  Bad Brückenau erwähnt, die aufgrund von Molluskenfunden OberOligozänes Alter 

besitzen (MARTINI 2000). Aus dem Untersuchungsgebiet werden die Tone von Klingenberg und 

Schippach  beschrieben.  Aus   dem  westlich   angrenzenden  Messeler   Hügelland  sollen  die  Öl

schiefer von Messel dargestellt werden.

4.2.2.1 Eozänes Paläoenvironment am Beispiel der Ölschiefer von Messel

Eine   überregional   bedeutsame   Lokalität   für   die   Rekonstruktion   des   alttertiären   Paläoenvi

roments i. S. BORGER's (2000) besitzt die Grube Messel. Hier entstand im Eozän ein lokaler Ab

lagerungsraum   in  Form   einer  steilrandigen   Hohlform,   die   in   Sedimentgesteine  des   Oberrot

liegenden eingelassen ist. Vergleichbare, aber weniger bekannte Hohlformen gibt es in der nähe

ren   Umgebung   von   Messel,   bei  Dreieich/Offenthal,   im  Darmstädter   Stadtwald  („Prinz   von 

Hessen“), bei  GroßZimmern  und an zwei Stellen westlich  Eppertshausen  (SCHAAL 1988, ww

w.senckenberg.de/root/index.php?page_id=2601).

Über die Entstehung der Hohlformen konnte zunächst nur spekuliert werden. Zunächst wurden 

die Hohlformen als Kraterähnliche Überreste eines eozänen Vulkanismus interpretiert. Darüber 

hinaus wurden tektonische Einflüsse,  z.B. Einbruchstektonik, oder ein Meteoriteneinschlag in 

Erwägung gezogen (HARMS 1999). Durch eine Forschungsbohrung im Jahr 2001 in der Grube 

Messel konnte die Entstehung der Messeler Hohlform eindeutig geklärt werden. Es konnte ein 

phreatomagmatischer Vulkanismus nachgewiesen werden, der sich auch für die Entstehung der 

benachbarten Hohlformen verantwortlich zeichnet (HARMS 2001). Im Anschluss an mehrmalige 

Wasserdampfexplosionen entstanden Maarseen, in denen unter anderem Ölschiefer zur Ablage
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rung kamen. Die zeitliche Einordnung in das Mitteleozän wird auf Basis paläontologischer Be

funde (z.B. FRANZEN 1988) vorgenommen und kann aktuell durch radiometrische Absolutdalter 

von 47 Ma bestätigt werden (MERZ 2005).

Das Messeler Maar wird im Untergrund von Lapillituffen und einer Diatrembrekzie unbekannter 

Tiefe aufgebaut. Darüber folgen in einer Mächtigkeit von 90 m sog. Resedimente aus z.T. tuffi

tisch gradiertem Ton, Sand, Kies und einer AmphibolitBrekzie. Im Hangenden befinden sich in 

einer Mächtigkeit von 140 m die Schwarzpelite der so genannten Messeler Ölschiefer als Teil der 

Seesedimente der MesselFormation i.S. von HARMS (1994). 

In den Schichten der Ölschiefer sind zahlreiche Fossilien eingelagert, die nach Bergung und Prä

paration sehr eindrucksvoll ein Bild der mitteleozänen Landschaft vermitteln. Besonders hervor

zuheben sind eindeutige Klimazeiger der Maarsedimente (NEGENDANK 1997). Krokodile, z.B. 

der Gattungen Asiatosuchus und Diplocynodon sind hier besonders hervorzuheben (z.B. KELLER 

& SCHAAL 1988). Daneben gibt es floristische Hinweise, z.B. Blüten und Blattreste von Palmen, 

die eine „warmgetönte Flora“ repräsentieren (SCHAARSCHMITT & WILDE 1986: 178). Die natur

wissenschaftliche Bedeutung der Fossillagerstätte Messel wird mit der Auszeichnung zur  UN

ESCOWeltnaturerbestätte unterstrichen (HARMS & SCHAAL 1996). 

Neben der herausragenden Bedeutung als alttertiäres Landschaftsdokument und als Anzeiger 

der eozänen tropoiden Klimaverhältnisse   ist  die  Grube Messel  auch aus  morphogenetischen 

Gesichtspunkten wichtig. Besonders erwähnenswert ist, dass in der Diatrembrekzie  postunter

permische Xenolithe vollständig fehlen und nur Material des Oberrotliegenden eingeschlossen 

ist. Dies deutet darauf hin, dass die eozäne präeruptive Landoberfläche ausschließlich in Ge

steinen des Oberrotliegenden ausgebildet war (FELDER & HARMS 2004). Dies entspricht exakt 

der rezenten geogenen Situation des Messeler Hügellandes, das nach wie vor von Sedimentge

steinen des Rotliegenden und nicht von Kristallingesteinen unterlagert wird. 

Offensichtlich ist seit dem Alttertiär nur eine geringe morphologische Veränderung in diesem 

Gebiet erfolgt, die allenfalls auf eine geringe fluviale Deformation zurückgeht. Die Lage der alt

tertiären Rumpffläche hat sich nach diesem Befund jedoch kaum verändert und wurde seit dem 

Eozän nur um wenige Meter,  höchstens um wenige Zehnermeter  tiefergeschaltet.  Zu diesem 

Schluss kommt man, wenn man die regionale Stratigraphie des Rotliegenden dieser These zu 

Grunde legt. Vorderer Spessart 

Vergleichbar den Gebieten des  Vorderen Spessarts  und des  nördlichen  Odenwaldes, wo aus

schließlich BuntsandsteinXenolithe in einigen vulkanischen Tuffschloten nachgewiesen werden 

konnten (Kap. 4.2.1), ist auch im Messeler Hügelland nur eine geringe posteozäne Morphodyna
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mik erkennbar.  Vermutlich lagen die Gebiete nur wenig erhöht über der alttertiären Denuda

tionsbasis,  die  sich  seit  dem  Eozän  vom  nördlichen  Oberrheingraben  über  einzelne  Becken 

nach   E   ausweitet.   Ein   plausibler   Erklärungsansatz   für   die   morphologische   Passivität   dieses 

Raumes ist die geringe Reliefenergie, die sich aus der insgesamt geringen orographischen Diffe

renzierung ergibt. Die alttertiäre Rumpffläche wurde dadurch zumindest im Messeler Hügelland 

weitestgehend fixiert und ist bis heute lagekonstant in den höchsten Verebnungen konserviert. 

Besonders erwähnenswert ist es,  dass diesen Gebieten geringer posteozäner Morphodynamik 

benachbarte Gebiete, z.B. im angrenzenden zentralen Odenwald, mit bedeutender Abtragungs

leistung gegenüber zu stellen sind. Das Odenwaldgebiet überdauerte zunächst die jurassisch

kretazisch bis eozäne Phase ohne größere Abtragung, erlebte aber seit dem Alttertiär eine in

tensive Morphodynamik (Kap. 4.1.3). Hier wurden über 600 m mesozoische Sedimentgesteine 

abgetragen (NICKEL 1985), während im Messeler Gebiet nur eine geringe Ausräumung des Ge

steinsuntergrundes stattfand. Bei dieser Gegenüberstellung ist allerdings zu beachten, dass zwi

schen beiden Lokalitäten eine zeitliche Lücke von etwa 11 Ma besteht23. 

4.2.2.2 Oligozäner Ton als Hinweis auf Verwitterung und tektonische Aktivität

Im jüngeren Paläogen entwickelten sich westlich bzw. nördlich des Spessarts und des Odenwalds 

ausgedehnte Senkungsgebiete. Die jeweils eigenständigen tektonischen Entwicklungen führten 

zur Differenzierung in den  nördlichen Oberrheingraben, das  Mainzer Becken, die  Wetterau

Senke, den Vogelsberg und das Hanauer Becken  i.S. GOLWER's (1968). Dem zunächst festlän

dischen Ablagerungszyklus folgten im Mitteleozän marine Ablagerungen, z.T.   im Wechsel mit 

(brackisch) limnischen Sedimenten (ROTHAUSEN & SONNE 1984). Der Ablagerungsraum war 

im Laufe der alt bis jungtertiären Entwicklungsgeschichte Veränderungen unterworfen, die sich 

in einer faziellen Differenzierung der Tertiärsedimente äußern und eine weitere Gliederung, z.B. 

in die HanauSeligenstädter Senke mit dem Aschaffenburger Becken, notwendig machen. 

Aus dem Alttertiär sind einige Tonablagerungen bekannt, die in zweifacher Hinsicht für die In

terpretation morphogenetischer Prozesse des Paläogens bedeutsam sind. Die Lagerungsverhält

nisse der Tone belegen zum einen die tektonische Belebung im Untersuchungsgebiet als Aus

wirkung der Grabenbruchtektonik des Oberrheingebietes. Zum anderen stehen die Tonablage

rungen für ruhige Sedimentationsbedingungen und damit eine (phasenweise) geringe Morpho

dynamik.  Die  Tonablagerungen beinhalten  größtenteils   Informationen  zur  zeitlichen  Einord

nung sedimentärer Prozesse oder zur Morphodynamik der näheren Umgebung.

23 Das Alter des  KatzenbuckelBasaltes wird mit 60 Ma angegeben und ist demnach in das Paläozän zu 
stellen, während das Messeler Eruptionsereignis ins Mitteleozän datiert wird (47 Ma, MERZ 2005)
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4.2.2.2.1 Mariner Rupelton bei Eckardroth

Mit dem mitteloligozänen Rupelton kamen pelitische Substrate in einem Meeresarm zur Ablage

rung, der von der Nordsee bis zur Tethys reichte (GOLWER 1968). Ein Vorkommen von Unterem 

Rupelton als Ablagerung des MitteloligozänMeeres bei Bad SodenSalmünster/Eckardroth ver

dankt seine Erhaltung einem tektonischen Graben. Das Vorkommen belegt die räumliche Nähe 

des Untersuchungsgebiete zum alttertiären Meer und damit zur regionalen Denudationsbasis 

dieses Gebietes. 

Bei einem Schurf nach Braunkohle wurden 1842 bei Eckardroth blaugraue, auch rote, weiße und 

bunte Tone in schiefrigen Lagen angefahren (GENTH 1848). Ein Wasserriss nordnordwestlich der 

Siedlung erschloß an der Sohle ebenfalls grünblaugraue Tone. Frühe Untersuchungen der Mol

luskenfauna   (SANDBERGER   1853)   und   der   Foraminiferen   (REUSS  1865)   erbrachten   bereits 

eindeutige   Hinweise   auf   marine   Bildungsbedingungen.   Die   im   Folgenden   niedergebrachten 

Sondierungen erschlossen das insgesamt etwa 34 m alttertiäre Sediment. Sie ermöglichten eine 

Differenzierung in untere, blaugraugrüne, tonige, fossilführende, etwa 13 m mächtige Schichten 

und  in   obere   zunächst  Glaukonit   und  Sandschaler   führende,   dann   weitestgehend   fossilleere 

Ton/SandWechsellagerungen von rund 21 m Mächtigkeit, die nach oben immer mehr in Sand 

übergehen. Das aus den Sondierungen paläontologisch ausgewertete Material (KÜMMERLE, E. 

zit in EHRENBERG & HICKETHIER 1982: 47ff) genügt zur Einstufung als Unterer Rupelton/Oli

gozän (KÜMMERLE 1974). 

Der Rupelton ist im Bachbett des episodisch abkommenden Fließgewässers noch stellenweise 

einsehbar.   Nach   großen   Niederschlagsspenden   verrät   eine   weiße   Suspensionsfracht   des   Ge

rinnes die liegenden Tonablagerungen. 

4.2.2.2.2 Tonlagerstätte von Klingenberg

Im   südwestlichen  Sandsteinspessart  liegen   in   tektonischen   Gräben   mächtige   Tone,   die   als 

Klingenberger Tone und Schippacher Tone in die Literatur eingingen (WEINIG 1984, DOBNER 

et al. 1987; Abb.  50). Zwischen beiden Lagerstätten besteht ein genetischer und räumlicher Zu

sammenhang, ihre Erkundung und bergmännische Erschließung ist aber recht unterschiedlich 

verlaufen. 

Es gibt Hinweise,  dass auf die  Klingenberger Tone  bereits zur Römerzeit Abbauversuche un

ternommen wurden (BACKHAUS & WEINELT 1967). Die ersten archivalisch fassbaren Nachweise 

eines Bergbaus stammen aus dem Jahr 1667. In einem mainzischen Jurisdiktionalbuch wird die 

Tonlagerstätte Klingenberg erstmalig als „Litengrube“ erwähnt (BERNINGER 1975: 10; aus dem 

Jahre 1567 nach STÜRMER, C. 1926, zit. in BERGER 1970: 36). Der Abbau wurde zunächst obertä

gig in mehreren Schürfen betrieben. Mit der Umstellung auf die untertägige Tonförderung erhielt 
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der Klingenberger Tonabbau Anfang des 18. Jhdt's. einen bedeutenden Aufschwung, der letzlich 

der Stadt  Klingenberg  als  Betreiber  des  Bergwerkes einen außergewöhnlichen Wohlstand be

scherte. Nach wie vor werden im Tonwerk qualitativ hochwertige Tone gefördert, allerdings mit 

wesentlich kleinerer Belegschaft als zur Blütezeit des Tonabbaus. 

Abb. 50: Karte: Räumliche Lage der Klingenberger Tone, Schippacher Tone und der Schippacher Sande. 
morphologischer Überblick und Tektonik des südwestlichen Sandsteinspessarts.  Quellen:
SCHWARZMEIER & WEINELT (1993), DTK 25 © Landesamt für Vermessung und Geoinforma
tion.
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Derzeit erfolgt der Abbau untertage auf der 70 mSohle. Damit werden die tieferen Schichten des 

Tonlagers angefahren, das nach einer Forschungsbohrung 2003 (Bohrung B 2003) bis zu 100 m 

unter Flur reicht.  Das plastische Gefüge des Tonlagers zwingt zu aufwendigen bergbaulichen 

Maßnahmen,   z.B.   zu   einem   aufwendigen   Streckenausbau   mit   kreisförmigen  Verstrebungen. 

Immer wieder müssen Maßnahmen zur Freihaltung der Förderstrecken ergriffen werden, in die 

das plastische Tonmaterial in Folge des Gebirgsdrucks kontinuierlich eingepresst wird. Im Jahre 

1941 wurde ein Förderschacht aus Stabilitätsgründen und für die kontinuierliche Nutzbarkeit im 

angrenzenden Sandstein abgeteuft (BERGER 1970, FRANKE 1992: 7, Abb.: [o.Nr.]). 

Ausgehend vom zentralen Förderschacht wird die Lagerstätte über die  horizontal  angelegten 

Strecken   vom   Sandstein   aus   erreicht.   Der   östliche   Kontaktbereich   SandsteinTon   wird   dabei 

passiert   und   ist   im   Streckenausbau   zumindest   auf   ehemaligen   Abbausohlen   sporadisch 

erschlossen.   Bemerkenswert   ist   der   ungewöhnlich   scharfe   laterale   Übergang,   der   sich   vom 

frischen Sandstein über gelbe und weiße, stark durchfeuchtete Lehme zum kompakten, wasser

armen  Ton   vollzieht.   Bereits   wenige   Dezimeter   vom   Sandstein   entfernt   können  Tone   bester 

Qualität  anstehen,  die  vordergründig  keinen genetischen Zusammenhang zum  Sandstein er

kennen lassen. 

Die Tonlagerstätten in Klingenberg und in Schippach sind eine Singularität dieses Naturraumes, 

da im Spessart, wie auch in benachbarten Mittelgebirgsräumen, keine vergleichbaren Ablage

rungen nachgewiesen werden konnten. Die Tone sind bekannt für ihre besondere Qualität auf

grund ihrer einheitlichen Korngrößen und geringen Verunreinigungen. Die beste Qualität  be

steht zu über 90 % aus Tonpartikeln (JUNG 1996, Teil II – Anhang: 13). Die gewonnenen Tone 

werden daher für spezielle Anwendungen in der Keramikindustrie eingesetzt, etwa bei der Her

stellung von Isolatoren. Vor allem aber dient der Ton als Zuschlagsstoff (Fließmittel!) bei der Her

stellung hochwertiger Bleistiftminen. 

Der Mineralbestand der Tonfraktion ist von Kaolinit, daneben Muskovit/Illit und wenig Quarz 

geprägt (JUNG 1996). DOBNER (1987) ermittelte zuvor ein vergleichbares Tonmineralspektrum, 

konnte aber zusätzlich Montmorillonit feststellen, der etwa 4 % des Mineralbestandes ausmacht. 

Der Ton ist hell bis dunkelgrau oder schwarz, z.T. mit glänzenden Bruchflächen. Eine lokal be

obachtbare   gelbliche,   vermutlich   Feführende   Äderung   könnte   mit   postsedimentärer   Durch

wurzelung in Verbindung stehen. Anhaltspunkt für diese These ist ausschließlich das verästelte 

Auftreten dieser Oxide. Rote Beläge orientieren sich häufig am Mikrokluftnetz und werden eben

falls als FeMobilisate gesehen (HEINE 2004). 
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Abb. 51: Profil der Tonlager
stätte Klingenberg.  
Quelle: DTK 25 © 
Landesamt für Ver
messung und Geo
information, Geologie 
nach HARTMANN (1941 
[Karte]), BACKHAUS 
(1967: 171, Abb.2), DOB
NER (1987), VÄTH
GONTSCHAROW (2005).

Die Lagerstätte befindet sich eingesenkt in einer aufklaffenden Spalte, die von rheinischen und 

fränkischen Störungen östlich und westlich begrenzt wird (Abb. 42,  nach SCHWARZMEIER & 

WEINELT 1981). Nach Reinterpretation der Befunde durch den Werksleiter Hr. E. ERTH, ange

lehnt an die Darstellung von HARTMANN (1941 [Karte]),  liegt das Vorkommen eher in einem 

rheinisch streichenden Halbgraben, deren tiefste Schollen am östlichen Rand des Halbgrabens 

liegen. Die Lagerstätte wird nach neuen Erkenntnissen im zentralen Bereich von einer rheinisch 

orientierten Störung durchzogen, an der die Tone offensichtlich verstellt wurden. Diese Störung 

zeichnet offenbar verantwortlich, dass Hangschutt mit Buntsandsteinmaterial an verschiedenen 

Stellen im aktuellen Abbau auf der 70 mSohle auftrat24. Auch aufgrund dieses Befundes müssen 

die Lagerungsverhältnisse des Tones, wie sie z.T. in Profilschnitten dargestellt sind (HARTMANN 

1941, Fig. 1 und Fig. 2; DOBNER 1987: 130, Abb. 4), angezweifelt werden. Die Schichtabfolge vom 

Hangendton über die „Tone erster Qualität“ zum Liegendton ist untertage nicht oder nicht mehr 

eindeutig nachzuvollziehen. 

Diese Schichtabfolge ist  heute nicht bzw. nicht  mehr erkennbar.  Die ursprüngliche Lagerung 

wurde durch den Jahrhunderte andauernden Abbaubetrieb im plastischen und damit mobilen 

Tonsubstrat  verändert.  Auch  in   juvenilen  und  damit  von   der  Abbautätigkeit   unbeeinflussten 

Tonen kann eine gestörte  Schichtlagerung festgestellt  werden.  Dies  wird auf  synsedimentäre, 

24 Für die mehrmalige Befahrung des Tonwerks und die weitere Unterstützung danke ich dem Leiter des 
Tonwerks Klingenberg, Hr. E. EHRT. 
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subaquatische Rutschungen zurückgeführt,  die teilweise durch postdiagenetische tektonische 

Bewegungen überprägt wurden (HEINE 2004). Dies führt unter Umständen dazu, dass Tone un

terschiedlicher Qualitäten unmittelbar z.T. fetzenartig nebeneinander vorkommen. 

Auch   die   ursprüngliche   Mächtigkeit   des  Tonlagers   ist   nicht   mehr   eindeutig   rekonstruierbar. 

HARTMANN (1941) gibt für  Klingenberg  eine Tonmächtigkeit von 45 m an, BACKHAUS (1964) 

geht von über 60 m mächtigen Tonen aus. Eine Einmuldung über dem untertägigen Abbaube

reich und die  Freilegung der  östlichen Grabenflanke  im Buntsandstein belegen die   intensive 

Ausbeute   des  Tonlagers.   Zudem   wird   die   Lagerstätte   von   nachsackenden   quartären   Ablage

rungen   aus   Löß   und   Hangschuttdecken   aus   der   näheren   Umgebung   stellenweise   in   großer 

Mächtigkeit  überdeckt,  wie  anhand der  Bohrkerne  der  Forschungsbohrung 2003 (Bohrung B 

2003) belegt ist. Die Quartärbedeckung war ursprünglich nicht gegeben oder sie waren nicht in 

dieser Mächtigkeit vorhanden, denn die Tone wurden zunächst obertägig erschlossen und abge

baut.

4.2.2.2.3 Tonlagerstätte von Schippach

Die benachbarten  Schippacher Tone  blieben zunächst bis in das Jahr 1900 unbekannt.  Beim 

Pflügen eines Ackers am „... Hungersbrunnen ...“ kam schließlich eine „... helle Tonschicht ...“ zu

tage,   die   Anlass   für   die   weitere   Erkundung   und   die  bergmännische   Erschließung   war   (Orts

chronik Schippach 1960,  zit.   in SCHLICHT 1990:  340).  Die  Schippacher Lagerstätte  wurde  in 

einigen   Tagebaulöchern   sowie   untertage   in   mehreren   Schächten   abgebaut,   im   Jahre   1967 

schließlich wegen Unrentabilität wieder aufgegeben (SCHLICHT 1990: 342). 

Vergleichbar der Klingenberger Lagerstätte ist die Lage der Schippacher Tone zwischen  Erlen

bach a. Main/Mechenhard und Elsenfeld/Schippach durch eine besondere Talmorphologie ge

kennzeichnet. In der Topographischen Karte TK 25 6121 Heimbuchenthal deutet sich im Isohyp

senbild und in der WaldOffenlandVerteilung südlich von Schippach die Struktur der rheinisch 

streichenden, gestreckten, flachmuldigen Hohlform an. Im Sohlenbereich liegen die mächtigen 

Ablagerungen der Schippacher Tone (Abb. 42). 

Der VeilchenBach nutzt heute im Unterlauf diese großzügige Hohlform, die bei der Mündung in 

die  Elsava  bei   Schippach   den   Charakter   eines   klingenartig   zerschnittenen   Hängetals   hat.   In 

diesem Talabschnitt liegt der ursprüngliche Talboden mit 190 m NN etwa 50 Höhenmeter über 

dem Vorfluterniveau und streicht heute in der Luft aus (Abb. 44). Der heutige Oberlauf des Veil

chenBaches ist ein herzynisch orientiertes, klingenartiges Tal, das die Hochfläche bei Erlenbach 

a. Main/Streit entwässert. Den ursprünglichen Oberlauf des  VeilchenBaches  nimmt rezent der 

WittersBach  auf,   der   in   einem   herzynisch   ausgerichteten  Tälchen   vom  Maintal   bis   an   die 

rheinisch orientierte Hohlform heranreicht. Hier liegt auch die Quelle des  WittersBaches, der 
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ursprüngliche Oberlauf bis nach  Erlenbach a. Main/Mechenhard  wird dagegen nur episodisch 

entwässert. 

Abb. 52: Foto: Paläotal mit 
hochgelegenem Tal
boden am Ambergskopf 
und Position der Schip
pacher Tone und der 
Schippacher Sande vor 
dem Talschluss des 
SohlbödenWaldes.  
Standort DachsBerg bei 
Elsenfeld/Schippach, 
SWSpessart, Blickrich
tung SSW. 

Die Tone unterlagern eine Talwasserscheide dieser großzügigen Hohlform, die zwischen beiden 

Gewässersystemen im Niveau von 190200 m NN ausgebildet ist. Die Lagerstätte der  Schippa

cher Tone hat eine etwas größer Ausdehnung als das Klingenberger Tonvorkommen, wie zahlrei

che Sondierungen anzeigen (HARTMANN 1941). Fischteichanlagen und ein Umspanngebäude 

markieren die ehemaligen obertägigen Abbaubereiche, daneben gab es Schächte für den Unter

tagebetrieb, die nach der Aufgabe der Anlagen rasch wieder zugegangen sind. Es ist demzufolge 

nicht mehr möglich, die Tonlagerstätte untertägig zu untersuchen.

Die Tone liegen teilweise oberflächennah und sind z.B. auf der Sohle der ehemaligen Tagebaulö

cher mit dem Bohrstock zu erschließen. Sie werden von geringmächtigen lößlehmreichen Hang

schuttdecken überlagert, die zahlreiches SandsteinBlockmaterial der SollingFolge führen. Die 

Blöcke können bis 0,50 m im Durchmesser erreichen und finden sich z.T. als Lesesteine an den 

Ackerrändern wieder. 

Bemerkenswert ist die räumliche Vergesellschaftung mit Sand, Kies und Schotterablagerungen 

im Bereich der Talmulde (Kap. 4.2.3.2.5).  Das Tonlager bildet  offensichtlich das Liegende der 

Sande und Kiese, steht im gleichen Talabschnitt aber auch etwa 10 Höhenmeter über dem Kies

vorkommen an. Abtragungsvorgänge müssen vor den fluvialen Ablagerungen bereits eine Tal

morphologie geschaffen haben, die zumindest im Querprofil der heutigen vergleichbar ist. Nur 

die Sandablagerungen führten zu einer Aufhöhung und damit insgesamt zur Nivellierung der 

Talsohle. 
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4.2.2.2.4 Überlegungen zur Morphogenese der Tonlagerstätte

Die Struktur der Tonlagerstätten von  Klingenberg  und  Schippach, sowie die beispiellose Ton

qualität   geben   nach   wie   vor   Rätsel   auf.   Morphogenetisch   wurden   die  Tone   bisher   als   Still

wassersedimente im Mündungsbereich eines pliozänen Gewässers, des so genannten Klingen

berger Stroms  interpretiert (RUTTE 1987). Das mutmaßliche Gewässer mündete bei Klingen

berg   in   den  Miltenberger   Strom,   der   entgegen   der   heutigen   Fließrichtung   des  Maines  von 

Norden   nach  Süden   zur   Donau   geflossen   sein  soll.  Weiterer   Anhaltspunkt   für   diese  Theorie 

bildeten Schotterablagerungen in der Umgebung der Schippacher Tone (Kap. 4.2.3.2.5).

Zunächst scheint diese Theorie schlüssig, wenn man die Pelite rein sedimentologisch interpre

tiert. Die Tone könnten demzufolge als Stillwassersedimente eines abgeschnürten pliozänen Alt

armes gesehen werden (RUTTE 1957, 1987). Allerdings bleiben bei dieser morphogenetischen 

Interpretation noch einige Fragen offen. Beispielsweise bleibt ungeklärt, weshalb die Klingen

berger und Schippacher Tone keine Verunreinigungen durch Sande, Gerölle  oder Blöcke auf

weisen. Aus der Lage im Buntsandsteingebiet kann doch zunächst angenommen werden, dass 

ein Eintrag von grobem Material in die Tonlagerstätte stattfand. Dies war offensichtich nicht der 

Fall. Auch die fehlende Schichtung der Tonsedimente ist spontan nicht erklärbar. Die räumliche 

Eingrenzung der Tonablagerungen und die große Mächtigkeit gibt ebenfalls Rätsel auf.

Diese Beispiele machen deutlich, dass die Genese der Lagerstätte weit komplexer ist,  als dies 

RUTTE (1957, 1987) mit der Theorie der Altarmablagerung eines Urmains erklären könnte. Eine 

neue morphogenetische Interpretation der Tonlagerstätte ist daher nötig. Eine erste Notwendig

keit ergibt sich aus der aktuellen Datierung der Klingenberger Tone. Das Klingenberger Tonvor

kommen wurde bislang anhand palynologischer Befunde zeitlich in das Pliozän gestellt (REIN, 

U., zit. in MATTHESS & OKRUSCH 1965: 53). Aus der pollenanalytischen Einordnung kohliger 

Schichten aus hangenden Partien der Schippacher Tone wurde für die Entstehung der Schippa

cher Tone ein untermiozänes bis altpliozänes Alter angenommen (VON DER BRELIE, G., Nach

trag zu BACKHAUS 1967a: 174). Allerdings gibt es für die durchgeführten Pollenanalysen keine 

publizierten Artenlisten,  aus denen die  zeitliche Einstufung auf  Basis   repräsentativer  Floren

spektren eindeutig hervorginge. Die Interpretation dieser Pollenuntersuchungen ist daher nicht 

nachvollziehbar. Auch die stratigraphische Stellung der beprobten Tonhorizonte ist nicht rekon

struierbar, da bislang keine aussagekräftigen Profile publiziert wurden.

Neue Erkenntnisse zum Alter der Lagerstätte Klingenberg ergeben sich aus aktuellen Pollenun

tersuchungen, die im Rahmen der lagerstättenkundlichen Arbeit von HEINE (2004) angefertigt 

wurden. Hierfür wurden aus drei basalen, ebenfalls kohligen Horizonten der niedergebrachten 

Kernbohrung B 2003 Proben genommen.  Die Proben stammen aus  einer  Teufe von 83,23 m 
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(129,37 – 130,49 m NN), 85,40 m (128,67 – 129,05 m NN) und 88,50 (125,22 – 125,50 m NN; HEINE 

2004, Anlage: Bohrung B 2003 Schichtenverzeichnis). 

Die   palynologischen   Befunde   aller   drei   Proben   ergaben   eindeutig   eine   oligozäne   Flora 

(HOTTENROTT, M. zit. in HEINE 2004: 82f)25.  Die Altersangabe erfolgte z.B. aus dem Nachweis 

von Boehlensipollis hohli KRUTZSCH 1962, die als Leitform des Oligozäns gilt (HEINE 2004: 88ff, 

MAI 1995: 357). Zwei Süßwasseralgen (Botryococcus  und  Pediastrum) geben Hinweis auf einen 

festländischen Ablagerungsraum. „Die Gesamtzusammensetzung der Spektren spricht für das 

sog. Maxheimer Pollenbild des älteren Oberoligozäns“ (HOTTENROTT, M. zit. in HEINE 2004: 

83). Da die Florenelemente mit dem Cyrenenmergel des Mainzer Beckens parallelisiert werden 

können, wird eine vergleichbare Altersstellung postuliert. „Der Cyrenenmergel wird neuerdings 

dem jüngeren mittleren Oligozän (Rupelium) zugeordnet, so kann man korrekterweise von einer 

spätmitteloligozänen   bis   frühoberoligozänen   Altersstellung   der  Klingenberger   Proben   spre

chen“ (HOTTENROTT, M. zit. in HEINE 2004: 83). 

Damit sind zumindest die unteren Profilabschnitte des Klingenberger Tonlagers eindeutig zeit

lich fixiert und in das Oligozän zu stellen. Nachdem in der Tonlagerstätte keine Anhaltspunkte 

für eine Schichtlücke vorliegen, ist davon auszugehen, dass der gesamte Tonkomplex oligozänen 

Alters ist. Die rezente Mächtigkeit der Tone mit bis zu 60 m (BACKHAUS 1964) ist nicht zwangs

läufig ein Hinweis auf einen langen Ablagerungszeitraum, der vom Oligozän bis mutmaßlich in 

das Pliozän reichte. Letztendlich kann aber über das Ende der Tonsedimentation nichts Genaues 

gesagt werden, da die jüngsten Sedimente vermutlich durch den obertägigen Abbau fehlen und 

nicht mehr stratigraphisch ausgewertet werden können. Die bisherigen Altersangaben beruhen 

auf Pollenuntersuchungen kohliger Schichten der Schippacher Tone. Sie stammen aus der 28 m

Sohle, also aus oberflächennahen Schichten, welche die ausklingende Phase der Tonsedimenta

tion markieren könnten. Die Einstufung der Sedimente in das Pliozän ist unter Umständen auf

grund   der  Neugliederung  des  Tertiärs   zu  revidieren.  Die  Sedimentation  könnte  dementspre

chend bis in das Miozän (Obermiozän) gedauert haben, wenn die pollenanalytischen Befunde 

stimmen. 

Mit der zeitlichen Fixierung des Sedimentationsbeginns ist vermutlich der gesamte Tonkomplex 

wesentlich älter einzustufen als bisher angenommen. Die Datierung in das Oligozän animiert 

dazu, die bisherigen Überlegungen zur Bildung der Tonlagerstätte zu überdenken und nicht im 

Zusammenhang   mit   der   pliozänen   (miozänen),   sondern   einer   oligozänen   Morphodynamik 

dieses Raumes zu sehen. 

25 Palynologische Untersuchungen wurden von PD Dr. V. WILDE, Forschungsinst. Senckenberg, Frankfurt 
und Dr. M. HOTTENROTT, Hess. L.Amt Umwelt u. Geol., Wiesbaden durchgeführt. 
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Im Alttertiär  waren  im Bereich des  GroßwallstadtObernburger Grabens  noch andere,  heute 

nicht   mehr   existente   triassische   Gesteinsserien   im   Untergrund   verbreitet.   Sie   waren   einge

bunden in die tiefgründige Verwitterungs und flächenhafte Abtragungsdynamik, die im Altterti

är  vorherrschte.  Spekulativ kann man annehmen, dass  im Bereich des  Obernburger  Grabens 

keine Gesteine verbreitet waren, die bei der Verwitterung grobklastisches Material produzierten. 

Dabei ist weniger an den Muschelkalk gedacht, der weitestgehend gelöste Stoffe in der Verwitte

rungslösung   führt.  Vielmehr   müssen   die  Tonsteine   der   RötFolge   berücksichtigt   werden,   die 

selbst bei rein mechanischer Aufarbeitung lediglich feinklastische Komponenten bereitstellen. In 

der stratigraphischen Säule des Buntsandsteins stehen sie nur wenige Meter über dem Platten

sandstein  (so2)  an,  der   rezent  die  Flachbereiche  im  GroßwallstadtObernburger  Graben  aus

bildet. Sie sind damit ein mögliches Verwitterungs und Abtragungsmaterial zeitgleich zur Ent

stehung der Tonlagerstätte. Diese hypothetischen Überlegungen wurden in Abb. 52 und Abb. 53 

berücksichtigt. 

Es   gibt   tonmineralogische   Belege,   dass   die  Klingenberger  Tone  (und   auch   die  Schippacher 

Tone) aus chemisch verwittertem Buntsandstein der näheren Umgebung gebildet wurden. Eine 

qualitative Übereinstimmung im Mineralbestand der Tonfraktion gibt es zu  Umlagerungspro

dukten aus SandsteinSaprolit. Die Umlagerungssedimente wurden am etwa 10 km nördlich ge

legenen Plattenberg (275 m NN) bei  Kleinwallstadt a. Main und am Eichelsberg (407 m NN) bei 

Elsenfeld/Eichelsbach  beschrieben   (JUNG   1996,   2004;  Abb.   42).   Im   Rahmen   dieser   Untersu

chung wurden Proben aus der Klingenberger Lagerstätte genommen und mit den Verwitterungs

produkten   des   Buntsandsteins   verglichen.   Die   röntgenographischen   Untersuchungen   haben 

einen absolut identischen qualitativen Tonmineralbestand der Klingenberger Tone und der Um

lagerungsprodukte am Plattenberg und am Eichelsberg ergeben (JUNG 1996, Teil II – Anhang: 32 

ff, JUNG 2004b: 36 ff). 

Der   vergleichbare   Tonmineralbestand   belegt   den   unmittelbaren   morphogenetischen   Zu

sammenhang der  Klingenberger  und vermutlich  auch der  Schippacher Tone zur  chemischen 

Sandsteinverwitterung der näheren Umgebung. Die vorherrschend chemischen Verwitterungs

prozesse   entsprechen   den   tropoiden   Klimaverhältnissen   des   Alttertiärs.  HARTMANN   (1941) 

bringt Überlegungen ein, dass die Tone aus der „Zersetzung und Verwitterung von vulkanischen 

Tuffen oder von vulkanischen Aschen hervorgegangen waren“. HEINE (2004) greift diesen Ge

danken aufgrund seiner tonmineralogischen Befunde auf. Den hohen Anteil von Montmorillonit 

von etwa 30 % der Gesamttonsubstanz aus Proben der 70 mSohle, den er aus dem hohen Anteil 

von MontmorillonitIllitWechsellagerungen ableitet, gibt er als Grund an: „Nur aus der Verwitte

rung (tertiäre Kaolinisierung) des im Spessart allgegenwärtigen Buntsandsteins sind diese Ge

halte nicht ableitbar“ (HEINE 2004: 142). Die eozänen Basalte in der Umgebung von Obernburg 
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a. Main (Kap. 4.2.1; Abb. 42) könnten als Liefergebiet dienen, allerdings gibt es bislang keinerlei 

Hinweise aus diesem Gebiet,  die auf eine umfangreiche Produktion und Ablagerung von vul

kanischem Lockermaterial schließen lässt. Unabhängig von einer möglichen vulkanischen Be

einflussung ist die primäre Entstehung im Zusammenhang mit der tropoiden Verwitterungsdy

namik zu sehen. 

Weitere Hinweise, die für einen morphogenetischen Zusammenhang von Tonbildung und Sand

steinverwitterung sprechen, ergeben sich auch aus dem Bohrprofil  der Forschungsbohrung B 

2003.  Die Bohrung durchteufte das Tonlager und endete bei  101 m Tiefe in weißem, kaolini

tischem, pulvrig bis sandig verwitterten  Sandstein. Nach pysiognomischen Kriterien ist die Ge

steinsbleichung nicht hydrothermal, sondern verwitterungsbedingt, und zeitlich gesehen, syn 

und präsedimentärer Entstehung. Der Sandstein zeigt äußerlich die gleichen Merkmale wie die 

am  Plattenberg  und am  Eichelsberg  nachgewiesenen SandsteinSaprolite.  Aber auch eine ton

mineralogische Vergleichbarkeit von zersetztem Sandstein und dem Substrat der Tonlagerstätte 

wurde nachgewiesen (HEINE 2004) 

SandsteinSaprolite  bilden  nicht  nur  die   Basis   des  Tonlagers,   sondern   sind  auch  im  Bereich 

angrenzender Höhen verbreitet. Am Bischberg (320 m NN), unmittelbar östlich der Lagerstätte, 

wurden   im   Lesesteinbefund   gebleichte,   wenn   auch   feste   Sandsteine   beschrieben   (FÄTH

GONTSCHAROV 2005; Abb. 42). Als Bestandteil der Deckschichten markieren sie die Verbreitung 

saprolitisierter Sandsteine im Dachflächenbereich des  Bischberges. Die Verwitterungsbildungen 

sind in tiefergelegenen Aufschlüssen des Bischberges, wie auch am Stolleneingang des Tonwerkes 

selbst   nicht   mehr   nachweisbar.   Es   kann   daher   auf   eine   von   oben   nach  unten   abnehmende 

Verwitterungsintensität  geschlossen  werden.   Die   Sandsteinverwitterung   ist   dementsprechend 

auf Oberflächeneinflüsse zurückzuführen. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die primäre Entstehung der Klingenberger und 

der Schippacher Tone mit der tropoiden Verwitterungsdynamik des Alttertiärs unmittelbar im 

Zusammenhang steht. Die Basis der Klingenberger Lagerstätte bilden saprolitisierte Sandsteine 

als Reste der paläogenen Verwitterungsdecke, die schon vor der Tonablagerung existent war. Sa

prolite am benachbarten  Bischberg  zeigen auf, dass die chemische Intensivverwitterung auch 

noch nach der Tonentstehung fortwirkte. Die Tone werden quasi von Relikten tropoider Verwitte

rungsdynamik eingerahmt. Das Ausgangsmaterial der Tonbildung bilden die im Oligozän ver

breiteten Gesteine und Lockermaterialien im Bereich des GroßwallstadtObernburger Grabens, 

die von der chemischen Intensivverwitterung aufgearbeitet wurden. Insbesondere werden die 

höheren   Gesteinseinheiten   des   Buntsandsteins   im   geologischen   Untergrund   des   Alttertiärs 

vermutet. Die Verwitterungsdecke könnte über lange Zeitabschnitte des Alttertiärs lagekonstant 
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in den Tonsteinserien der RötFolge ausgebildet gewesen sein. Für die lokale Verbreitung von 

Muschelkalk im Obernburger Graben gibt es Anzeichen in den Liegendtonen der Tonlagerstätte 

Klingenberg. In der Bohrung B 2003 konnten nahe der Tonbasis wenige kleine Dolomit und Mg

CalzitEinsprenglinge nachgewiesen werden, die unter Umständen dem Muschelkalk zugeord

net werden können (HEINE 2004).

Die Bildung der Tonlagerstätten selbst und die Erhaltung der Tone hängt offensichtlich mit der 

tektonischen Entwicklung des südwestlichen Sandsteinspessarts zusammen. Als Auswirkung der 

Grabenbruchtektonik   im   Oberrheingebiet   kam   es   über   die   Untermainebene   zur   regionalen 

Grabenbildung   im  SüdwestSpessart.   Innerhalb   des   Obernburger   Grabens   wiederum   sind 

Dehnungsregime entstanden, die zur Bildung eines rheinisch streichenden Halbgrabensystems 

(oder einer Spalte?)  geführt  haben.  In diesem System liegen heute  in großer Mächtigkeit  die 

Klingenberger und Schippacher Tone. 

Noch vor der Ausgestaltung des Halbgrabens müssen die Tone in einer muldenartigen Vertiefung 

angereichert worden sein. In diese flache Senke konnten kleine Rinnsale ihre Suspensionsfracht 

transportieren, die aus den subrosiv oder erosiv  aufgearbeiteten tonreichen Verwitterungsde

cken stammte. Aus der Fehlordnung des Kaolinits wurde gefolgert, dass ein Materialtransport 

von etwa 1 – 2 km stattfand (KLEEBERG, R, zit. in HEINE 2004: 141). 

Die tropische Vegetation hat u.a. bewirkt, dass die Aufarbeitung des tonigen Untergrundes nur 

sehr langsam erfolgte. Unter Umständen kam es im tropischen Oberboden auch zum Eintrag 

von Huminstoffen, die später durch den freigesetzten Kohlenstoff die Färbung der Tone wesent

lich mitbestimmte.  Weiterer organischer  Eintrag  in  dieses Gewässer  wurde nicht  konserviert, 

sondern rasch mineralisiert.  Das tropoide Umfeld begünstigte diese raschen Zersetzungspro

zesse. Das Gewässer war dementsprechend nicht sehr tief und es entstanden keine Zonen anae

rober  Bedingungen.  Auch eine  Konservierung  von  biogenen Komponenten durch  rasche  Se

dimentüberdeckung   fand   offensichtlich   nicht   statt.   HARMS   (2001:   89)   stellt   am   Beispiel   der 

Messeler   Ölschiefer   fest,   dass   Maare   im   tropenähnlichen   Klima   des   Alttertiärs   eine  „ideale 

Voraussetzung für die Ablagerung biogener Sedimente“ darstellen. Zwar waren die klimatischen 

Bedingungen zur eozänen Fossilienlagerstätte Messel durchaus vergleichbar, nicht aber die Ab

lagerungsbedingungen.  Die oligozänen Seesedimente von Klingenberg und  Schippach  liefern 

bis auf Pollen keinerlei floristische oder faunistische Befunde. Die Tone sind nicht das Ergebnis 

eines kleinen Ablagerungsraumes mit größeren Wassertiefen, wie es für Maare charakteristisch 

ist.  Die Situation in Klingenberg/Schippach ist  von großzügigeren Strukturen und von Flach

wasserbedingungen geprägt.

Insgesamt müssten konstant tropoide Umweltbedingungen angenommen werden, die vermut
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lich mit einer langsamen und stetigen Einmuldung einherging. Dies kann aus dem einheitlichen, 

gering   differenzierten   Tonkomplex   und   dem   Fehlen   von   gröberen   Fraktionen   geschlossen 

werden.  Das Fehlen von  laminaren Sedimentstrukturen kann unterschiedlich erklärt  werden. 

Entweder fand eine kontinuierliche Sedimentation ohne nennenswerten Materialwechsel statt 

oder es kam nachträglich zu einer Durchmischung des Tonkomplexes. HEINE (2004) fand Anzei

chen   für   synsedimentäre   Rutschungen.   Diese   Massenumlagerung   fand   zeitlich   vor   diagene

tischen Prozessen statt. Dies belegt, dass nach der Tonsedimentation tektonische Bewegungen 

stattfanden, die zur Bildung des Halbgrabensystems und zum gestaffelten Absinken der Schollen 

führten. Im Bereich der heutigen Lagerstätte sanken die Schollen relativ zur Umgebung um etwa 

115 m ab.  Dieser  Betrag geht  aus  der  Bohrung B 2003 hervor,  die  saprolitisierten Sandstein, 

vermutlich den Plattensandstein (so2), als Basis des Tonlagers erschloss. Die tektonischen Bewe

gungen haben offensichtlich den frischen und unverfestigten Tonkörper erfasst, der sukzessive 

in die Grabenstruktur abgeglitten ist. Eine diagenetische Verfestigung fand nach HEINE (2004) 

erst in dieser sekundären Lagerung der Tone statt.

4.2.2.2.5 Mysterium „Schippacher Sande“

In der Umgebung der Schippacher Tone zwischen Sandbuckel (228,5 m NN) und Streitberg (320 

m NN) lagern Sande und Kiese, daneben gut gerundetes Schottermaterial in Mächtigkeiten von 

mehreren Metern. Dieses fluviale Material kam offensichtlich stratigraphisch über den Schippa

cher Tonen im Niveau von etwa 190 m NN zur Ablagerung. Die Sedimente sollen im Folgenden 

als Schippacher Sande beschrieben werden. 

Die in den Schippacher Sanden angelegte Kiesgrube wurde nach Einstellung des Kiesabbaus als 

Klärschlammdeponie genutzt,  die mittlerweile verfüllt  und abgedeckt  wurde.  Die  Aufschluss

möglichkeiten dieser wichtigen Lokalität sind heute bedauerlicher Weise nicht mehr gegeben, 

allerdings   gibt   es   aus   der   ehemaligen   Grube   Bilddokumente   und   Schotteranalysen   (RUTTE 

1987:44, Abb. 13, 66 ff ). 

Die   damaligen   Funde   gut   gerundeter   SandsteinSchotter   sind   im   Einschnitt   des   episodisch 

wasserführenden Fließgewässers   im Oberlauf  Richtung  Erlenbach a.  Main/Mechenhard  noch 

nachzuvollziehen. Es handelt sich allerdings nicht um die bei RUTTE (1987) beschriebenen ge

bleichten,   quarzitischen   Sandsteine   mit   Verwitterungsrinde,   die   offensichtlich   in   nunmehr 

verhüllten Horizonten aufgetreten sind. Ursprünglich konnte im Aufschluss eine gleichmäßige 

Lagerung der Kiese und Sande beobachtet werden, die auf ruhige fluviale Ablagerungsverhält

nisse schließen lässt (RUTTE 1987). 

Die   Ablagerungen   werden   dem   arvenensiszeitlichen  Klingenberger   Strom  zugeschrieben, 

dessen   Quellbereich  in   der   Umgebung   von  Wölfersheim  in   Mittelhessen   vermutet   wird.  Die 
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dortigen Schottervorkommen sind paläontologisch als arvenensiszeitlich anzusprechen. Ausge

hend von der Lokalität  Wölfersheim  wurde ein NSorientiertes,  arvenensiszeitliches Fließge

wässer rekonstruiert, in dessen mittleren Fließabschnitt die Schippacher Sande zur Ablagerung 

kamen. Die arvenensiszeitliche Einstufung der Schippacher Sande beruht lediglich auf der Zu

ordnung zum  Miltenberger Urmain  RUTTE's (1987).  Die in den  Schippacher Sanden enthal

tenen Schotter haben offensichtlich die Theorie einer NS ausgerichteten Fließrichtung unter

stützt. 

Als   Anhaltspunkt   dient   der   mit   1   %   am   Schotterspektrum   beteiligte   Quarzporphyr,   dessen 

Liefergebiet mit der HartKoppe bei Sailauf angegeben wird (RUTTE 1987). Es ist fraglich, ob der 

Sailaufer Quarzporphyr (Kap. 2.1.2.2) zur Arvenensiszeit bereits angeschnitten war. Versteilung 

der Sandsteinstufe und Taleinschneidung (Kap. 4.4.4.3),  die zur Freilegung des Paläovulkanits 

unmittelbar am Fuß der rezenten Sandsteinstufe führten, sind vermutlich später einzuordnen. 

Das mutmaßliche Liefergebiet liegt wohl im  Rodenbacher Hügelland,  das von Gesteinen des 

Rotliegenden aufgebaut wird. In konglomeratischen Lagen führen die Sedimentgesteine regel

haft   Gerölle  des   unterpermischen   Quarzporphyrs  von  Sailauf   (BÜCKING   1892,   KOWALCZYK 

1983). Das Rotliegende des nördlich angrenzenden Ronneburger Hügellandes kommt aufgrund 

der Überdeckung mit Untermaintrapp wohl nicht als Liefergebiet in Betracht. 

Die Komponenten von Muschelkalk im Geröllspektrum der Schippacher Sande könnten als Lo

kalmaterial eingeordnet werden und deuten folgerichtig die arvenensiszeitlich zumindest noch 

lokale  Verbreitung   von   Muschelkalk   im   Spessart   an   (RUTTE   1987).   Das   Auftreten   von   ver

kieseltem Malmkalk ist nicht schlüssig, denn eine lokale Verbreitung von Malm ist im Jungtertiär 

nahezu ausgeschlossen. Jurassische Gesteine waren im Untersuchungsgebiet allenfalls noch im 

Alttertiär verbreitet. Das jüngere bis mittlere Mesozoikum war zur Ablagerungszeit der Schippa

cher Sande nicht mehr verbreitet und stand somit nicht mehr für die Abtragung zur Verfügung. 

Verkieselter   Malmkalk      wenn   diese   stratigraphische   Zuordnung   stimmt      muss   auf   Fern

transport zurückgeführt werden und ist als Folge relativer Anreicherung im (pliozänen?) Fluss

netz vertreten. Die rezente Verbreitung im Bereich der Schwäbischen Alb und Fränkischen Alb 

spricht aber eher für einen SENWTransport und steht damit im Widerspruch zu den postu

lierten   Fließrichtungen   zur  Donau  hin.   Ungeklärt   ist   das   Auftreten   von   Diabas   und   Kiesel

schiefergeröllen aus dem Paläozoikum des Thüringer Waldes, die mit insgesamt 13 % einen be

deutenden Anteil am Geröllspektrum einnehmen.  Fränkische Alb   Schwäbische Alb 

Auch morphologisch geben die Schippacher Sande einige Rätsel auf. Die flache, etwa 3 km lange 

Einmuldung, in der die möglichen arvenensiszeitlichen Ablagerungen liegen, besitzt keine er

kennbare nördliche und südliche Fortsetzung. Einen südlichen Riegel bildet der Flächenpass im 
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Niveau von 270 m NN, der heute von der Siedlung Erlenbach a. Main/Mechenhard eingenom

men wird. Auch in nördlicher Fortsetzung bei Elsenfeld/Schippach wird die Einmuldung durch 

markante Erhebungen (Heinchsthöhe, 315 m NN und Bildeckhöhe, 353 m NN) begrenzt (Abb. 42).

Möchte man im Bereich des  GroßwallstadtObernburger Grabens einen NordSüdgerichteten 

Flussverlauf konstruieren, muss man zwangsläufig postsedimentäre tektonische Einflüsse einbe

ziehen. Wenn der Flächenpass bei Mechenhard überwunden werden soll, muss eine relative Ver

stellung einzelner Schollen um mindestens 70 m stattgefunden haben. Ein weiterer Hinweis auf 

tektonische Aktivitäten liefert die rezente Höhenlage des Talbodens. Die orographische Position 

ist  nicht stimmig mit den kartierten absoluten Höhen der postarvenensiszeitlichen Übergangs

terrassen des angrenzenden Untermains. Hier werden Höhenlagen von 240 – 245 m NN für die 

untere (UÜT) und 250 – 255 m NN für die obere Übergangsterrasse (OÜT) angegeben (KÖRBER 

1962). Die Terrassen tauchen allerdings nördlich angrenzend infolge der Absenkung des Aschaf

fenburger Beckens deutlich ab (KÖRBER 1959). 

Im Widerspruch zu tektonischen Bewegungen steht die offensichtlich ungestörte Lagerung der 

Schippacher Sande. Möglicherweise sind Tektonik und Lagerung in Einklang zu bringen, wenn 

man entweder die puffernde Wirkung der unterlagernden Tone annimmt oder wenn man davon 

ausgeht, dass die Sedimente in gefrorenem und damit in fixiertem Zustand von tektonischen 

Einflüssen   erfasst   wurden.   Somit   könnten   sich   erste   Kälteperioden   im   Übergang   zum   Äl

testpleistozän andeuten, wie sie bereits für  die  Wernfelder Schotter  gefordert wurden (KURZ 

1988). 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die tektonischen Bewegungen eine Modifizierung des 

Reliefs bedingten, das zuvor von Flächenbildung und fluvialer Dynamik geprägt war. Womöglich 

kann das Gebiet um Schippach als arvenensiszeitliche Talbucht gesehen werden. Die von KÖR

BER (1959,  1962)  postulierte  Hochterrasse  im Bereich des  Forstwaldes  kann  in diese Überle

gungen einbezogen werden, unabhängig davon, ob deren Geröllbestand eindeutig in das Pliozän 

gestellt werden kann (BACKHAUS 1967a). Allein die Verflachung im Niveau von 220237 m NN 

passt gut in das Konzept des pliozänen Breittales (BÜDEL 1957, BUSCHE et al. 1989). 

Zusammen mit dem südlich angrenzenden  Sandbuckel  [Name!] sind die räumlichen Möglich

keiten eines großzügigen Mäanderbogens gegeben, der ausgehend vom heutigen Maintal in den 

Bereich   des   Obernburger   Grabens   eingreift.   Durch   Aufleben   der   Grabenbruchdynamik   und 

geringfügige Absenkung der Grabenscholle können die Schippacher Sande in eine Schutzpositi

on   gelangt   sein   und   spätere   Erosionsphasen   überdauert   haben.   Zu   bedenken   ist   auch   eine 

mögliche Absenkung der Sandvorkommen durch den Abbau der liegenden Schippacher Tone. 
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Mit der neuen zeitlichen Einordnung der Klingenberger Tone, zumindest der basalen Schichten 

in das Oligozän, ist die morphogenetische Interpretation der Schippacher Tone und Sande nicht 

klarer geworden. Ist die Datierung der hangenden Schichten der  Schippacher Tone  in das Alt

pliozän bzw. nach aktueller Tertiärgliederung in das (Ober) Miozän gültig (VON DER BRELIE, 

G., Nachtrag zu BACKHAUS 1967a: 174), dann können die Schippacher Sande aufgrund der stra

tigraphischen Situation nach wie vor als pliozänzeitliche Ablagerung gesehen werden. Sind die 

Schippacher Tone vergleichbar den Klingenberger Tonen insgesamt ins Oligozän zu stellen, steht 

für   die   Schippacher   Sande   ein   vergleichsweise   langer   potenzieller   Ablagerungszeitraum   zur 

Verfügung. Die bisher bekannten Geröllspektren reichen für morphogenetische Interpretationen 

nicht aus, wenn das Netz an äquivalenten Lagerstätten nicht verdichtet werden kann. Zur Klä

rung morphogenetischer Fragen wären daneben Untersuchungen im Kontaktbereich SandTon 

erforderlich, die heute nach Verfüllung der ehem. Kiesgrube nicht mehr ohne Weiteres möglich 

sind.   Ein   (schwacher)   Hinweis   auf   oligozänes   Alter   der   Sande   ergibt   sich   aus   den   nachge

wiesenen Schottern. Danach könnte tatsächlich Malmkalk, der womöglich im jüngeren Paläogen 

im Einzugsgebiet des Schippacher Gewässers noch verbreitet war, im Geröllspektrum auftreten. 

4.2.3 Regional modifizierte Morphodynamik durch tektonische Einflüsse am Beispiel des 

Obernburger Grabens

Die tektonischen Aktivitäten im Oberrheingebiet haben sich im Gebiet des heutigen Spessarts 

unter anderem dahingehend ausgewirkt, dass verschiedene Sedimente zur Ablagerung kamen. 

Von   diesen   Sedimenten   eignen   sich   die  Klingenberger  Tone  und   die  Schippacher   Tone  in 

besonderer Weise, den Einfluss der Tektonik auf die Verwitterungs und Abtragungsdynamik zu 

analysieren. Sie unterstützen eine morphogenetische Betrachtung des gesamten Großwallstadt

ObernburgerGrabens (GeoRE GOGTG1, GOGTG2), in dessen zentralem Bereich sie liegen. 

Wenn   man   den   Klingenberger   und   Schippacher   Tonen   chronostratigraphische   Bedeutung 

beimisst,   muss   der   Beginn   der   bruchtektonischen   Zerlegung   im   Bereich   des   Großwallstadt

ObernburgerGrabens   in   das   Oligozän   gestellt   werden.   DIETZ   (1981)   kommt   bei   morpholo

gischen Untersuchungen im MainTauberBereich bereits zu diesem Ergebnis, wenngleich er die 

Genese der Tonlagerstätten anhand des damals aktuellen, aber insgesamt unsicheren palynolo

gischen Befundes ins Jungtertiär stellt. Auch WEINELT (1962: 20) kommt zu dem Schluss, dass 

Grabenbrüche   [als   Element   der   saxonischen   Bruchtektonik]  „vermutlich   schon   im   Oligozän 

angelegt, [...] aber erst im Miozän26 ihre weitere Ausgestaltung“ erfuhren. Dies begründet er da

mit, dass „auf der abgesunkenen Scholle im Maintal Oligozän erbohrt wurde“. Weitere Informa

tionen z.B.  zur  Lage der  Bohrung und zu biochronostratigraphischen Markern wurden nicht 

gegeben. 

26 Die „Ausgestaltung“ der oligozänen Strukturen wurde evtl. aufgrund der damals verbreiteten Annahme 
einer miozänen Schwerspatmineralisation ins Miozän gestellt. 
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Unter Berücksichtigung der Befunde bei  Klingenberg  und  Schippach  kann ein Modell für die 

Entwicklung des  GroßwallstadtObernburger Grabens entwickelt werden  (Abb. 53). Die präoli

gozäne Aufwölbung im Oberrheingebiet hat auch im Spessart zu einer sehr geringen Erhöhung 

der Landoberfläche geführt. Aufgrund der erhöhten Reliefenergie wurde auch die Abtragung der 

triassischen   Gesteine   beschleunigt.   Die   flächenbildenden   Prozesse   wurden   ebenfalls   intensi

viert. Die flächenhafte Tieferschaltung hat vermutlich die tektonische Hebung im Betrag kom

pensiert, so dass die präoligozäne bis oligozäne Landoberfläche nie in exponierte Lagen kam. 

Die Verwitterungsdecke lag im Oligozän vermutlich im Bereich der Röttone, die zunächst ein 

tieferes Eindringen der chemischen Intensivverwitterung hemmten. 

Die Verbreitung der TonsteinSerien des oberen Buntsandsteins im Oligozän kann nicht eindeu

tig belegt werden, es gibt allerdings auch keine Anzeichen für anstehenden Muschelkalk oder 

Keuper in diesem Gebiet. Allein die wenigen Dolomitsplitter an der Sohle der Bohrung B 2003 

(HEINE 2004) könnten den partiellen Bestand von Muschelkalk im Bereich der oligozänen Land

oberfläche andeuten. Aufgrund der tropoiden Verwitterungsdynamik hätten Karbonate aber in 

Lösung gehen müssen, so dass hier alternative Bildungsbedingungen diskutiert werden müssen. 

Die tektonischen Impulse aus dem Oberrheingebiet haben seit dem Oligozän auch den südwest

lichen Spessart beeinflusst. Es muss angenommen werden, dass eine initiale Bruchtektonik zur 

Ausbildung von rheinisch streichenden Schwächezonen führte. Als Störungsbündel (oder Kluft

netz) haben sie eine bessere Wasserwegsamkeit bewirkt und damit die Tiefenverwitterung be

günstigt. Daher konnte im Bereich der heutigen Tonlagerstätte die Intensivverwitterung tiefere 

Gesteinsschichten erreichen und den Plattensandstein liegend der Röttone entfärben. 

Im Zuge der fortschreitenden Tektonik konnte sich im Bereich der heutigen Tonlagerstätten eine 

rheinisch streichende Schwächezone entwickeln. Darüber konnte sich eine schwache, langge

streckte Senke bilden, die sich von Klingenberg bis Schippach erstreckte. Spülprozesse, welche 

die tonigen Komponenten der umliegenden Verwitterungsdecke aufarbeiteten, waren auf diese 

Senke   ausgerichtet.   Es   entstand   ein   ruhiges   und   flachgründiges   Stillgewässer,   in   dem   die 

Schwebfracht der zahlreichen Fließgerinne abgesetzt werden konnte. Die kohligen Tonsubstrate, 

die an der  Basis  des  Klingenberger  Tonlagers   liegen und in  der  Bohrung B 2003 erschlossen 

wurden, gehören in die initiale Phase der Senkenbildung. Dementsprechend wurde die Senke zu 

Beginn der Tonsedimentation immer mehr durch Staunässe geprägt und versumpfte schließlich 

vollständig.
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Abb. 53: Tektonische und morphologische Entwicklung des Obernburger Grabens und der Tonlager
stätte Klingenberg (und Schippach) – tol = TertiärOligozän, tmi = Tertiär Miozän. 



Regionale Morphogenese 189

Im Anschluss an die initiale Bruchtektonik kam es zu Verwerfungstektonik, die zur geringfügigen 

Verstellung einzelner Schollen führte. Die tropoide Verwitterungsdynamik hat diese initiale Tek

todynamik  weitestgehend  kompensiert,   so  dass  keine   bedeutenden  morphologischen  Unter

schiede entstanden. Das Gebiet lag als undifferenzierte Rumpffläche in der räumlichen Nähe 

zum Oligozänmeer, das sich in die HanauSeligenstädter Senke vorarbeitete. Evtl. war die späte

re östliche Randscholle des Obernnburger Grabens schon morphologisch betont (vgl. Abb. 53). 

Die Tonsedimentation wurde indessen im Flachwasserbereich kontinuierlich fortgesetzt. In der 

zentralen Senke konnte über der absinkenden Scholle ein Tiefenbereich entstehen, der als Se

dimentfalle   wirkte.   Zentrale   Tonschichten   gelangten   bei   langsamen   Absinkbewegungen   in 

Schutzpositionen, während Tonsubstanz  aus der umliegenden Verwitterungsdecke kontinuier

lich als Schwebfracht nachgeliefert wurde. Da im  Klingenberger Ton keine Spuren von Oxida

tionen nachgewiesen werden konnten, muss man davon ausgehen, dass das Stillgewässer nie 

austrocknete und die  tonigen Sedimente dem Luftsauerstoff  ausgesetzt  waren.  Offensichtlich 

war die kontinuierliche Wasserzufuhr z.B. durch einen hohen Grundwasserspiegel oder ein na

hes Fließgewässer gesichert.  GroßwallstadtObernburger Graben 

Die Bildung des Halbgrabens im Bereich der heutigen Lagerstätte erfolgte sehr gleichmäßig und 

langsam, so dass sich Tone immer mächtiger über den abgesunkenen Schollen anreichern konn

ten. Bereits abgelagerte Tonschichten wurden unter Umständen auch turbulent in den immer 

weiter absinkenden Grabenbereich eingebracht.  Damit sind die subaquatischen Rutschungen 

HEINE's (2004) in diesen morphogenetischen Überlegungen berücksichtigt. 

Bemerkenswert ist, dass es nicht zur Verunreinigung durch Grobmaterial kam. Das umliegende 

Material der Tonlagerstätte war zunächst auch nicht durch Gesteine geprägt, die ein grobkör

niges  Substrat   hätten   freisetzen  können.   Es  wird  angenommen,  dass   im  ersten   Stadium  der 

Lagerstättenbildung eine tiefgründige Verwitterungsdecke in den Röttonen ausgebildet war. 

Beim Absinken der zentralen Scholle im Bereich der Lagerstätte konnte sich im Übergang zu den 

flankierenden Sandsteinlagen des Mittleren Buntsandsteins vermutlich eine Art Gleitfilm bilden. 

Rezent bildet ein weißer, wenige Dezimeter mächtiger Lehm den Übergang BuntsandsteinTon 

(vgl. 4.2.2.2.2). Dieser Lehm bildet auch heute noch einen wasserwegsamen Kontaktbereich, der 

die Scherbewegungen beim Absinkprozess vermutlich gut abpuffern konnte. Eine mechanische 

Beanspruchung der Lagerstättenflanken aus Buntsandstein ist ohnehin nicht zu erwarten. Eine 

mögliche Deformation des Tonkörpers durch tektonische Bewegungen konnte durch das plas

tische Gefüge des Tones abgefedert werden. Durch zunehmende Auflast wurden die Tone, zu

mindest in den basalen Lagen auch diagenetisch verfestigt (vgl. HEINE 2004), was ihre Plastizität 

aber nicht beeinflusste. 
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Die tektonischen Aktivitäten im Obernburger Graben hielten vermutlich bis in das Miozän an. 

Die   reduzierte  Verwitterungsdynamik   und   die   eingeschränkte   Flächenbildung   (vgl.   Kap.  4.3) 

konnten   nicht   mehr   den   tektonischen   Bewegungen   folgen.   Die   Schollen,   insbesondere   die 

Grabenrandschollen   wurden   auch   morphologisch   herausgestellt,   wenngleich   eine   einge

schränkte   Saprolitisierung   im   Bereich   der   schwach   geneigten   Hänge   angenommen   werden 

kann.   Insgesamt   muss   die  Verwitterungsdecke   und   die   korrespondierende   Rumpffläche   im 

Obernburger Graben über lange Zeit in den Tonsteinen der RötFolge gelegen haben. Die mio

zäne Hebung hat vermutlich dazu geführt, dass sich am Fuß des GeiersBerges die Verwitterungs

decke in den Mittleren Buntsandstein vorgearbeitet hat (Abb. 53). 

Bis in das Miozän hinein war das Gebiet in der orographischen Umgebung des oligozänen/mio

zänen Meeresspiegels  gelegen.  Es fand keine morphologische Aufwölbung des Gebietes statt, 

oder auch kein morphologisch nachvollziehbares Einbrechen bzw. Absinken von Schollen. Die 

zentralen Grabenschollen sind nur relativ abgesunken, indem sie bei der fortschreitenden Auf

wölbung im Miozän gegenüber den Randschollen zurückgeblieben sind. Die Bildung des Obern

burger Grabens ist also eher durch ein selektives Aufsteigen der Randschollen als durch ein Ein

brechen der Grabenschollen zu erklären. 

Für die kontinuierliche tektonische Aktivität gibt es aus der Klingenberger Lagerstätte ebenfalls 

neue   Erkenntnisse.   Es   gibt   Anhaltspunkte   dafür,   dass   der  Tonkomplex   von   einer   zentralen, 

rheinisch streichenden Störung gequert  wird,  an der  auch quartäre  Deckschichten abgesetzt 

sind.  Vermutlich   ist   diese   Störung   dafür   verantwortlich,   dass   die   hangenden   quartären   Se

dimente zumindest abschnitsweise nahezu 50 m Mächtigkeit erreichen konnten. Dies wird im 

Befund der Bohrung B 2003 belegt.

Die heutige Gestalt des  GroßwallstadtObernburger Grabens  (GeoRE GOGTG1, GOGTG2, 

Abb. 45, unten) geht nach den hier dargestellten Befunden also bereits auf die Verwitterungs 

und Abtragungsdynamik des Oligozäns zurück. Im Jungtertiär und im Quartär wurden die be

stehenden Formen entsprechend akzentuiert, im Wesentlichen dadurch, dass Verwitterungsbil

dungen abgetragen und strukturelle Elemente betont wurden. Eine subsequente Furche vor der 

östlichen Landstufe (GeoRE GOGHB1) kann mit einer jungtertiären räumlich eingeschränkten 

Flächenbildung erklärt werden. Die Muldentäler gehen im weiteren Verlauf über einen Kerben

sprung in Kerbtäler/Kerbsohlentäler über. Diese sind das Ergebnis der jungertiären bis quartären 

Entwicklung in diesem Gebiet. Die mächtigen Lößablagerungen im Obernburger Graben, die in 

Abb. 53 nicht berücksichtigt wurden, sind unter anderem auf die beckenartige Morphologie im 

Obernburger Graben zurückzuführen. Gegenüber den Rahmenhöhen bildet der Grabenbereich 

heute ein großräumiges Becken, in dem die Lößablagerung gefördert wurde. Ob Reste der ehe
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maligen  tonigen Verwitterungsdecke ebenfalls  die  Lößablagerung begünstigten,  kann bislang 

nicht eindeutig nachgewiesen werden. 

4.2.4 Persistente Strukturelemente des Eozäns bis Oligozäns 

Die Vorzugsrichtung der alttertiären tektonischen Prägung des südwestlichen Untersuchungsge

bietes, wie es am Beispiel der Tonlagerstätten Klingenberg und Schippach gezeigt wurde, ist die 

rheinische Richtung. Dieser Richtung folgen ein Großteil der Verwerfungen im  Großwallstadt

Obernburger Graben (GeoRE GOGTG1, GeoRE GOGTG2), wie auch die Grabenrandverwer

fung selbst (DIETZ 1981). Die als Bruchstufe benannte Struktur (vgl. SIEBERT 1934) ist rezent 

durch  einen  steilen  Anstieg  von   etwa  215  m  morphologisch akzentuiert.  Aber  auch das  Ge

wässernetz zeichnet vielfach die Schwächelinien dieser Richtung nach, z.B. in der Umgebung 

von  Leidersbach/Roßbach  und  Hausen  (JUNG 1996,  2004),  aber auch an anderen Stellen im 

Obernburger Graben (DIETZ 1981). 

Bei  der  Betrachtung   der   Reliefdarstellung   (Abb.  46),   die   GISgestützt   aus   dem   Digitalen   Ge

ländemodell  DGM 25  abgeleitet  wurde,  können weitere   rheinisch streichende  Strukturen  er

kannt werden. Es sind in diesem Falle keine Strukturelemente, die durch Fließgewässer akzentu

iert und betont werden, vielmehr sind es Reliefausschnitte der Hochlagen des Spessarts, die in 

ihrer Zusammenschau eine lineare Ausrichtung erkennen lassen. 

Ein Reliefausschnitt mit vorwiegend rheinischen Reliefstrukturen liegt östlich der Randverwer

fung des Obernburger Grabens (Höhenrücken Langer Berg GeoRE SHHR10). Nordnordöstlich 

des GroßwallstadtObernburger  Grabens  liegt  das  Rumpftreppengebiet  Echterspfahl  (GeoRE 

SHRT14), das in seinen höchsten Lagen ebenfalls rheinische Elemente beinhaltet. Die gleichen 

Strukturen sind im nördlich angrenzenden WalmHöhenrücken Hirschkopf (GeoRE SSWH6) 

festzustellen.  Die Höhenlagen, die hier insbesondere die rheinische Richtung erkennen lassen, 

liegen im 460 m NNNiveau. Wiederum nördlich angrenzend, allerdings parallel nach W versetzt, 

werden die 500 m NNHöhenlagen im Bereich des WalmHöhenrückens Eselshöhe (GeoRE SS

WH3)  durch diese Richtung dominiert.  Auch in der Umgebung der  Hermannskoppe  tritt  die 

rheinische Richtung deutlich in Erscheinung. Teile des  Höhenrückens  Waldspitze  (GeoRE SH

HR3)  sowie  der  Höhenrücken  MarkBerg  (GeoRE SHHR2) bis  zur Dachfläche des  Hanauer 

Berges (GeoRE SHHF2)  können ebenfalls in dieses Richtungsschema eingepasst werden. Im 

südlichen Spessart tritt am Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SHHR6) die rheinische Richtung 

dominant morphologisch in Erscheinung.  südwestliche Sandsteinspessart  

Diese auffälligen, linear rheinischen Strukturen werden hier als Rheinische Achse des Spessarts 

definiert. Dies wird nahezu im gesamten Spessart durch die aufgeführten Höhenrücken doku

mentiert, im südwestlichen Sandsteinspessart sind es zudem rheinisch orientierte Gewässersys
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teme und Verwerfungstektonische Strukturen.

Es stellt sich die Frage, wie diese Anpassung der Oberflächenformen an das rheinische Struktur

inventar in den höheren Reliefstockwerken zu erklären ist. Ein unmittelbar tektonischer Einfluss 

scheidet aus, denn keiner der angesprochenen Höhenrücken wird im Scheitelverlauf oder am 

Hangfuß   von   rheinischen  Verwerfungen   beeinflusst.   Die  Verwerfungen   folgen   im   zentralen 

Spessart   weitestgehend   herzynisch   bis   fränkischen   Richtungen   (Kap.   2.1.3,  Abb.  122  Kap.   6 

Anhang) und queren lediglich die rheinisch orientierten Höhenrücken. Die Reliefanpassung an 

rheinische Richtung im zentralen und nördlichen Sandsteinspessart ist entsprechend unabhän

gig von Verwerfungslinien.   nördliche Sandsteinspessart  

Auch die Klüftung scheint keinen Einfluss auf die Entstehung dieser rheinischen Reliefmuster zu 

besitzen. Die in diesem Gebiet nachgewiesenen Klüftungen streichen meist mit 3050 ° mit etwas 

flacheren Winkeln als  die   rheinische  Richtung  (OKRUSCH & WEINELT  1965:  215).  Die  heute 

nachweisbare   Klüftung   steht   offensichtlich   nicht   in   genetischem   Zusammenhang   mit   der 

rheinischen Orientierung der Höhenzüge. Über ein rheinisches Kluftmuster, das im Oligozän die 

Verwitterungs und Abtragungsdynamik beeinflusste (vgl. Kap. 3.1.3.3.2), lässt sich demnach nur 

spekulieren. 

Die rheinische Richtung in den höheren Reliefausschnitten kann plausibel erklärt werden, wenn 

man   eine   geringfügige   Deformation   in   Form   von   rheinisch   streichenden   Verbiegungen 

annimmt, die im Spessart als Folge der Grabenbruchtektonik am Oberrhein entstanden. 

Es ist nicht eindeutig rekonstruierbar, wie sich die rheinischen Deformationen im heutigen Reli

ef durchpausten. Die oligozäne Verwitterungsdecke war zunächst in stratigraphisch höheren Ge

steinslagen ausgebildet und hat sich sukzessive in den BuntsandsteinUntergrund vorgearbeitet. 

Impulse gaben die tektonischen Bewegungen im Oberrheingebiet, die sich bruchtektonisch be

reits im SüdwestSpessart auswirkten (Kap. 4.2.3). Es ist nicht eindeutig zu klären, wann sich im 

zentralen   Spessart   diese   tektonischen   Bewegungen   auch  morphologisch   auswirkten  und  zur 

Modifizierung des Flachreliefs führten. Vermutlich haben sich die rheinischen Deformationen 

zunächst nur subterran ausgewirkt und wurden von der undifferenzierten Intensivverwitterung 

kompensiert.   Mit   der   allmählichen   Klimaverschlechterung   wirkten   flächenbildende   Prozesse 

nur noch räumlich eingeschränkt, so dass die rheinischen Strukturen des Untergrundes freige

legt werden konnten.  
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Abb. 54: Karte: Lineare Reliefstrukturen der Hochlagen des Spessarts.  Quelle: Digitales Geländemodell 
DGM 25 ©  DTK 25 © Landesamt für Vermessung und Geoinformation.
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Dieser   Formungsmechanismus,   der   zuletzt   als  restriktive   Flächenbildung  bezeichnet   wurde 

(BOLDT 1998, 2001; Kap. 3.2.1)  ist  im Untersuchungsgebiet uneingeschränkt nachvollziehbar. 

Am Beispiel der rheinischen Reliefelemente dieser Mittelgebirgsregion stellt sich aber die Frage, 

in welchem Abschnitt  der tropoiden Phase eine zunehmende Betonung des strukturellen In

ventars  einsetzte.  Es  könnte   sein,  dass  diese   Reliefausschnitte   bereits   im  Alttertiär   rheinisch 

streichende Hochgebiete waren, die als schwach betonte Formen, etwa als flachgewölbte Schild

inselberge die oligozäne Rumpffläche überragten. Dann gäbe es Parallelen zum oberpfälzischen 

Fichtelgebirge. Mit dem  Schneeberg,  Ochsenkopf und Kösseine wurden hier einige  Erhebungen 

ebenfalls als alttertiäre Schildinselberge eingestuft (LOUIS 1984). 

Die morphogenetische Deutung als oligozäne Schildinselberge kann am Beispiel des WalmHö

henrückens  Eselshöhe  (GeoRE SSWH3)  diskutiert  werden.  Dieser rheinisch orientierte Hö

henzug wird beidseitig, das heißt nach WNW zum heutigen Stufenvorland (GeoRE SV) und nach 

ESE zum heutigen Intramontanen Becken (GeoRE SHIMB) hin von geringfügig abgesetzten Ni

veaus begleitet. Es handelt sich um 30 bis 40 m tiefer gelegene, teils 5 km breite Flächensäume, 

die in Folge fluvialer Deformation in einzelne Vorsprünge und Buchten festgelegt sind. Diese Flä

chensäume werden heute als Bestandteil der Sandsteinstufe  (GeoRE SSSH)  oder als Saumge

biete  (GeoRE SHIMBS1)  des Intramontanen Beckens BaßbergSailhöhe  (GeoRE SHIMB1) 

gesehen.    Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe 

Im   Bereich   dieser   Flächenstreifen,   die   von   dem   rheinisch   orientierten  WalmHöhenrücken 

Eselshöhe (GeoRE SSWH3)  abgesetzt  sind, fand eine intensive chemische Verwitterung der 

Sandsteine (su) statt, die sich heute noch durch die verbreiteten SandsteinSaprolite z.B. im Be

reich der  Kuppe  bei  Sailauf/Eichenberg  bis zur  Steigkoppe  belegen lassen (vgl. Kap. 3.1.3). Be

günstigt durch das tiefgründig aufbereitete Gestein wurde die Rumpffläche im Bereich der Flä

chenstreifen nach und nach tiefer gelegt. Der heutige WalmHöhenrücken wurde im Untergrund 

nur in reduziertem Maße von chemischen Verwitterungsprozessen erfasst und war schließlich 

der Flächenbildungsdynamik entzogen. Er blieb zunächst als langgestreckte flache Aufwölbung 

erhalten, während die umliegenden Flächen fortschreitend tiefergeschaltet wurden. Die hydro

logischen Bedingungen im Bereich des Inselberges, z.B. die zunehmend gute Drainage des Hö

henzuges, haben diese Freistellung zusehends begünstigt. 

Wann   die   morphologische   Betonung   von   rheinischen   Strukturen   im   SpessartRelief   erfolgte, 

kann nicht abschließend beantwortet werden. Die klimatischen Voraussetzungen waren sicher 

noch für eine undifferenzierte Fächenbildungsdynamik geeignet. Es deutet sich allerdings an, 

dass  sich  eine  erste  Reliefmodifizierung früher  als   in  anderen Mittelgebirgslandschaften ein

stellte. Da die rheinische Richtung am Beispiel der Klingenberger Tone und Schippacher Tone 
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zumindest mit der oligozänen Tektodynamik in Verbindung gebracht werden muss, kann auch 

über eine alttertiäre, tektonisch initiierte Reliefmodifizierung spekuliert werden.

4.2.5 Zusammenfassung

Die tropoiden Klimaverhältnisse der jurassischkretazischen Phase setzten sich auch im Altterti

är fort. Trotz nachweisbarer Klimaschwankungen (vgl. Kap. 3.1.1) ist davon auszugehen, dass die 

undifferenzierte Verwitterungs und Abtragungsdynamik auch im Alttertiär unverändert wirkte. 

In der eozänen  Fossillagerstätte  Messel,  die westlich an das Untersuchungsgebiet anschließt, 

gibt es beeindruckende floristische und faunistische Belege für das tropoid geprägte Paläoenvi

ronment  des  Alttertiärs.  Die   tropenähnlichen  Klimabedingungen  förderten die  Bildung einer 

weitestgehend undifferenzierten Rumpffläche, welche die alttertiäre Landschaft im Gebiet des 

heutigen Spessarts prägte. 

Die chemische Intensivverwitterung und flächenhafte Abtragung hat seit dem ausgehenden Jura 

immer ältere Gesteinsschichten des permotriassischen Deckgebirges erfasst. Aus dem altterti

ären BasaltVulkanismus, insbesondere in der Umgebung von Aschaffenburg und im nördlichen 

SandsteinOdenwald, ist bekannt, welche Gesteinsserien im Untergrund der tiefgründigen alt

tertiären Verwitterungsdecke verbreitet waren. Bei Aschaffenburg/Strietwald wurde ein eozäner 

Basalt beschrieben (43 ± 3 Ma, HORN, LIPPOLT & TODT in STREIT & WEINELT 1971), der in der 

Schlotbrekzie  Gesteinsfragmente   eines   MuskovitBiotitGneises   des   RotgneisKomplexes   und 

eines feinkörnigen, teils saprolitisierten Buntsandsteins führt (STREIT & WEINELT 1971). Daraus 

kann   auf   die   eozäne  Verbreitung   von   Sandsteinen   im   Bereich   des  Vorderen   Spessarts  ge

schlossen werden. 

Der Einbruch des Oberrheingrabens wirkte sich über das Mainzer Becken und schließlich über 

die HanauSeligenstädter Senke bis in den westlichen Teil des Untersuchungsgebietes aus. Se

dimentologische Befunde führten zu dem Schluss, dass die Spessartrandverwerfung bereits im 

Oligozän   angelegt   [,aber   erst   im   Pliozän   ausgestaltet   wurde]   (SCHOTTLER   &   HAUPT   1923). 

Durch   tektonische   Bewegungen   gelangten   die   marinen  Rupeltone  bei  Bad   Soden

Salmünster/Eckardroth in Schutzpositionen. Die Tone zeigen heute die räumliche Nähe der ma

rin geprägten Denudationsbasis an, die im Eozän den Festlandsgebieten vorgelagert war. 

Der eozäne Basalt des im zentralen Odenwald gelegenen Katzenbuckels führt sogar noch Frag

mente des JuraMalms (Kap. 4.1.1). Durch den Vergleich beider Basalte ergeben sich Hinweise 

darauf, dass entweder unterschiedliche Gesteine des Deckgebirges an der alttertiären Oberfläche 

anstanden und/oder eine erste lokale morphologische Differenzierung vorlag. Tektonische Be

wegungen im Oberrheingebiet, die unterschiedlich stark in das Untersuchungsgebeit ausstrahl

ten, sind die Ursachen für diese lokale Reliefmodifizierung.  Vorderer Spessart 
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Die   Lagerstättengenese   der  Klingenberger   Tone  und   der  Schippacher   Tone  kann   mit   der 

Grabenbruchtektonik des Oberrheingebietes in Zusammenhang gebracht werden. Zunächst ent

standen die Tone durch die chemische Intensivverwitterung von Sandsteinen, wie tonmineralo

gische  Vergleiche   mit   Umlagerungsprodukten   aus   SandsteinSaprolit   am   nördlich   gelegenen 

Plattenberg  und  Eichelsberg  belegen   (JUNG   1996,   2004).   Ihre   Anreicherung   erfolgte   dann   in 

einem flachen Stillgewässer, das in einer rheinisch streichenden Senke über initialen Störungs

zonen entstand. Aktuelle palynologische Untersuchungen von basalen Schichten dieser Seese

dimente führten zur Einstufung in das Oligozän (HOTTENROTT, M. zit.   in HEINE 2004).  Die 

noch   frischen  Tonsedimente  sind   schließlich  auf  kleinen  Grabenschollen  über  100  m   tief   in 

einen Halbgraben abgesunken bzw. sie wurden syntektonisch eingeschwemmt.  Ihre diagene

tische  Verfestigung  erfuhren  sie   erst   in   sekundärer   Lagerung   im  eng   begrenzten   Halbgraben 

(HEINE 2004).

Die   Tonlagerstätten  Klingenberg  und  Schippach  belegen   die   alttertiäre   tektonische   Be

einflussung im Bereich des SüdwestSpessarts, die durch die tektonischen Aktivitäten am Ober

rhein ausgelöst wurden. WEINELT (1962) und DIETZ (1981) vermuteten die bereits oligozäne 

Bruch und Verwerfungstektonik,  konnten aber nur wenige geologische und morphologische 

Anhaltspunkte liefern. Mit der Einstufung der Klingenberger und Schippacher Tone ins Oligozän 

bekommen diese Befunde neues Gewicht. 

Weitere Anhaltspunkte für Auswirkungen der Grabenbruchtektonik des Oberrheingebietes sind 

die rheinischen Richtungen, die vor allem im  SüdwestSpessart  auftreten. Fließgewässer bzw. 

Talzüge zeichnen häufig diese alttertiären tektonischen Schwächezonen nach und verlaufen auf

fällig rheinisch (DIETZ 1981). Es gibt aber auch Vollformen, die dieser Richtung folgen. 

Die GISgestützte Darstellung des SpessartReliefs auf Basis des Digitalen Geländemodells DGM 

25 ermöglicht eine ungestörte visuelle Analyse von dominanten Richtungen im Relief (Abb. 46). 

Es können Reliefstrukturen erkannt werden, die meist von anderen Karteninformationen über

lagert werden. Es fällt  auf,  dass einige hochgelegene Höhenrücken dominant der rheinischen 

Richtung folgen. Es sind dies z.B. der  WalmHöhenrücken  Eselshöhe  (GeoRE SSWH3)  oder 

der Höhenrücken Geiersberg (GeoRE SHHR6). Es wird unterstellt, dass die oligozäne Tektonik 

für diese Strukturen verantwortlich ist und z.B. eine rheinisch orientierte Deformation erzeugt 

hat. Leichte Verbiegungen hatten nachhaltigen Einfluss auf die chemischen Verwitterungspro

zesse. Posttektonisch wurden die Verwitterungsunstetigkeiten unterschiedlich inwertgesetzt, in

dem z.B. die Flächenbildung über intensiv verwitterten Gesteinen beschleunigt wirkte. Es muss 

vermutet werden, dass rheinisch streichende Deformationen auch moderat morphologisch be

tont wurden und als schwache Aufwölbungen die oligozäne Rumpffläche überragten. 
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Alle   sedimentologischen   und   morphologischen   Befunde   sprechen   dafür,   dass   die   undiffe

renzierte Verwitterungsdynamik, die primär vom tropoiden Klima des Alttertiärs beeinflusst und 

gesteuert wird, regional durch endogene Prozesse modifiziert wird. Als Ursache hierfür wird die 

räumliche   Nähe   zum   tektonisch   aktiven  Oberrheingraben  gesehen.   In   entfernten   Gebieten 

haben sich diese tektonischen Einflüsse nicht oder nur in geringem Maß ausgewirkt, so dass sich 

hier   eine   weitestgehend   undifferenzierte   Flächenbildungsdynamik   fortsetzte.   Beispiel   hierfür 

sind die Haßberge und ihr Vorland im nordöstlichen Unterfranken (BOLDT 2001). Im Gebiet des 

Spessarts führte die Tektonik im Oberrheingebiet zu einer frühen Reliefmodifizierung im ausge

henden Oligozän. 

4.3 Restriktive Flächenweiterbildung vom Untermiozän bis ins Unterpliozän

Die neogene Reliefentwicklung ist geprägt von einer tendenziellen globalen Klimaverschlechte

rung vom Untermiozän bis ins Pliozän. Damit verbunden ist eine zunehmend selektiv wirkende 

Verwitterung,   die   in   ihrer   Intensität   immer   mehr   eingeschränkt   wurde.   Auch   die   flächen

bildenden Prozesse konzentrieren sich zusehends auf Areale, die von ihrer geogenen Ausstattung 

eine Flächenbildung begünstigten bzw. von der Intensivverwitterung entsprechend vorbereitet 

wurden. Die Formung dieser ausklingenden tropoiden Phase wird fortan von der  restriktiven 

Flächenbildung bestimmt (vgl. BOLDT 1998, 2001). Modifizierend wirkten tektonische Einflüsse, 

die im Untersuchungsgebiet auch für das Jungtertiär nachgewiesen werden können. Tertiärse

dimente und Vulkanite des Jungtertiärs vor allem in den Randlagen des Spessarts eröffnen die 

Möglichkeit,   jungtertiäre   Formungsprozesse   herauszuarbeiten.   Günstige   Voraussetzungen 

bieten   die  HanauSeligenstädter   Senke  und   der  Vordere   Spessart.   Herausragende   Untersu

chungsmöglichkeiten sind im nördlichen Untersuchungsgebiet, im Bereich des  Schlüchterner 

Beckens im Übergang zum südlichen Vogelsberg und zur Südrhön gegeben. Vorderer Spessart  

4.3.1 Untermiozäne Morphodynamik durch tektonische Aktivität im Schlüchterner Becken

4.3.1.1 Belebung der Verwerfungs und Bruchschollentektonik

Der nördliche Spessart, insbesondere das Schlüchterner Becken sowie die nördlich und östlich 

angrenzenden Gebiete des  Vogelsberges  und der  Rhön  sind stark tektonisch zerstückelt (Kap. 

2.1.3). Dies wird im Bild der Störungslinien und anhand der kleingliedrigen petrographischen 

Differenzierung dieses Gebietes deutlich. (EHRENBERG & HICKETHIER 1971, SCHWARZMEIER 

& WEINELT 1981; Kap. 2.1, Abb. 2). 

Die tektonischen Aktivitäten gehen auf eine Belebung der Kinzigmulde und der Schlüchterner 

Mulde (Kap. 2.1.3) zurück. Als Folge von Setzungserscheinungen entstand im Schlüchterner Ge

biet   ein   regelrechtes   Schollenmosaik.   Die   einzelnen   Schollen   bilden   daher   eine   Depression 

gegenüber dem südlich angrenzenden Aufwölbungsbereich der SpessartRhönSchwelle.  Es ist 



Regionale Morphogenese 198

davon auszugehen, dass ein tendenzielles und gleichzeitig selektives Absinken mit unterschiedli

chen Setzungsgeschwindigkeiten erfolgte, wodurch die einzelnen Schollen im relativen Bezug zu 

Nachbarschollen abwechselnd zur Hoch und Tiefscholle wurden (EHRENBERG & HICKETHIER 

1971). Kleinräumig entstanden dadurch, je nach relativer Position der einzelnen Schollen zuein

ander, abwechselnd Abtragungs und Ablagerungsräume. Im Wechselspiel von Abtragung und 

Sedimentation wurden die tektonisch entstandenen Unterschiede dann wieder ausgeglichen. 

Die verbreiteten untermiozänen Sedimente (Kap. 4.3.1.2) und Vulkanite (Kap. 4.3.1.3) bieten die 

Möglichkeit einer zeitlichen Einordnung der tektonischen Bewegungen dieses Gebietes. Brüche 

und Verwerfungen erfassen sowohl Sedimente als auch Basalte und verstellen diese in unter

schiedlichen   Beträgen.   Daraus   kann   gefolgert   werden,   dass   die   bruch   und   verwerfungstek

tonischen Aktivitäten dieses Gebietes prä bis synsedimentär bzw. syn bis postbasaltisch statt

fanden (EHRENBERG & HICKETHIER 1971, 1978, 1982, DIEDERICH & EHRENBERG 1977, DIE

DERICH et al. 1988). 

Belege für eine präbasaltische tektonische Aktivität ergeben sich durch den unterschiedlichen 

präbasaltischen Gesteinsuntergrund.  Basaltdecken lagern zum einen unmittelbar über (meist 

saprolitisiertem) Buntsandstein, zum anderen sind teils  95 m mächtige Tertiärsedimente zwi

schengeschaltet (DIEDERICH et al.  1988). Dies veranschaulicht, dass durch die untermiozäne 

Tektonik großräumig gesehen ein sehr uneinheitlicher Sedimentationsraum geschaffen wurde. 

Die   hier   abgelagerten   Sedimente   können   deshalb   nur   bedingt   stratigraphisch   parallelisiert 

werden. 

Die Versetzungsbeträge stehen, zumindest im Gebiet nördlich der Spessartschwelle, in der Regel 

hinter   der   oberjurassischen   bis   kretazischen   Intensität   zurück   (DIEDERICH   &   EHRENBERG 

1977).   Entsprechende  Beobachtungen   liegen auch  aus  der  ehem.  Sandgrube   Hellstein  (Kap. 

4.3.1.2.1)  und aus der  ehem.  Tongrube  Bellingser  Kreuz  (Kap.  4.3.1.2.2)  vor.  Die  dort  aufge

schlossenen Sedimente sind lediglich im cm bzw. dmBereich verstellt. 
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Abb. 55: Schematisierte 
Darstellung der tek
tonischen Bewegungen, 
Abtragungs und Se
dimentationsvorgänge 
im Gebiet des Hau
Berges südwestlich Hut
ten/Gundhelm.  nach 
EHRENBERG & 
HICKETHIER (1971: 
142f, Abb. 34 [Veränd.: 
Blockbildanordnung 
und z.T. Beschriftung]).

Beispiel für ein frühzeitig tektonisch konsolidiertes Gebiet ist der HauBerg (405 m NN) zwischen 

Hutten/Gundhelm   und  Schlüchtern/Hinkelhof.   Das   Blockdiagramm   (Abb.  55,   nach   EHREN

BERG & HICKETHIER 1971: 142f, Abb. 34) zeigt einen kleinen Landschaftsausschnitt am Ostrand 

des Schlüchterner Beckens und seine komplexe geologische und morphologische Entwicklung. 

Das gestaffelte Absinken der westlichen Schollen (2a, 2b, Abb. 55) ist hier nur schematisch darge

stellt. Die Blockbilder berücksichtigen nur unzureichend, dass klimagesteuerte, flächenbildende 

Prozesse zeitgleich zur Tektonik wirkten und die Oberfläche unmittelbar beeinflussten, sobald 

sich Reliefunterschiede einstellten. Daher sind keine exponierten Lagen zu erwarten, die un

mittelbar auf tektonische Prozesse zurückzuführen sind. Die Situation im Blockbild 2a war bei 

tropoid geprägter Verwitterungs und Abtragungsdynamik nicht existent. 



Regionale Morphogenese 200

Im Zuge der fortschreitenden tektonischen Entwicklung, dargestellt in den Blockbildern 3, 4, 6 

(Abb. 55), wird diese nivellierende Formungstendenz wieder berücksichtigt. Sedimente gleichen 

hier Reliefunterschiede aus, die durch unterschiedliche Hoch und Tiefschollenpositionen ent

standen sind. Als Basaltergüsse das Gebiet des  HauBerges  beeinflussten (Blockbild 6),  waren 

tektonische Bewegungen weitestgehend abgeschlossen. 

Während am  HauBerg  eine präbasaltische Konsolidierung des tektonischen Inventars festzu

stellen ist, wirkten tektonische Aktivitäten in anderen Bereichen des Schlüchterner Beckens über 

die Basaltphase hinaus. Am Beispiel des HauBerges lässt sich demonstrieren, wie unterschied

lich das Gebiet um Schlüchtern im Untermiozän tektonisch beansprucht wurde. 

4.3.1.2 Aufarbeitung und Umlagerung saprolitisierter Gesteine der Umgebung

Die  Rekonstruktion  der   tektonischen Entwicklung  des  Schlüchterner   Beckens  macht  bereits 

deutlich, dass in diesem Gebiet hauptsächlich lokale Umlagerungsprozesse stattfanden. Relie

funterschiede, die durch unterschiedliche Setzungsgeschwindigkeiten einzelner Bruchschollen 

entstanden,  wurden durch Ablagerungen unmittelbar ausgeglichen.  Das Liefergebiet  für viele 

Tertiärablagerungen   des   Schlüchterner   Beckens   ist   vornehmlich   in   den   Buntsandsteindo

minierten Rahmenhöhen zu suchen (HUMMEL 1929).  Dort  bestanden tiefgründige Verwitte

rungsdecken,   die  fluvial   aufgearbeitet   werden   konnten.   Das   Umlagerungsmaterial   konnte 

schließlich den Niederungen zugeführt werden. 

Die tropoide Verwitterungsdynamik hat nicht nur die psammitischen Komponenten der Sand

steine freigesetzt und als Umlagerungsmaterial  bereitgestellt.  Auch Tone wurden neu synthe

tisiert, wobei die chemisch gelösten Buntsandsteinkomponenten das Ausgangsmaterial für die 

Tonmineralneubildung lieferten. Es standen entsprechend auch feinklastische Sedimente für die 

Abtragung bereit, die als Suspensionsfracht den umliegenden Stillgewässern zugeführt und dort 

abgesetzt werden konnten. 

In Abhängigkeit von der Reliefenergie wurde unterschiedliches Material der Umgebung aufge

arbeitet und fluvial verfrachtet. Die tonigen Tertiärsedimente sprechen für ein ruhiges Ablage

rungsmilieu, das zumindest phasenweise bei geringer Reliefenergie vorherrschte. Sandige und 

kiesige Substrate stehen für beschleunigte Umlagerungsprozesse, wenn größere, tektonisch ent

standene Reliefunterschiede ausgeglichen werden mussten. Allgemein kann man davon ausge

hen, dass im Bereich des Schlüchterner Beckens die untermiozäne Bruch und Verwerfungstek

tonik keine bedeutende morphologische Differenzierung bewirkt hat, da Reliefunterschiede stets 

ausgeglichen wurden. Die untermiozäne, tropoid geprägte Vegetation hat diese Umlagerungs

prozesse nicht wesentlich behindert. 
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Hinweise auf einen Ferntransport sind in den unteren Tertiärschichten gegeben. Die dort auftre

tenden Kiese und insbesondere die nussgroßen Quarzgerölle (Kap.4.3.1.2.1) könnten zunächst 

durch   Ferntransport   erklärt   werden.   Es   ist   aber   naheliegend,   diese   Gerölle   als   freigewitterte 

Komponenten des Mittleren Buntsandsteins zu sehen. Die SollingFolge (smSS) ist im Gebiet um 

Schlüchtern durch konglomeratische SandsteinLagen charakterisiert, die zahlreiche nussgroße 

Quarzgerölle   führen   (BACKHAUS   1968).   Die   geringmächtigen   basalen   Kieslagen   der  Tertiär

schichten können aufgrund von petrographischen Vergleichen der Geröllfraktion eindeutig mit 

dem SollingSandstein der näheren Umgebung in Verbindung gebracht werden (STEINHÄUSER 

1936, EHRENBERG & HICKETHIER 1971).  Basaltbruch Breitenborn 

Sedimente und ihre möglichen Ausgangsgesteine besitzen häufig vergleichbare petrographische 

Merkmale.   Die   physiognomische   Übereinstimmung   ist   z.T.   so   deutlich,   dass   zumindest   für 

einige Lokalitäten nur mit Mühe geklärt werden kann, ob es sich um verfestigte Tertiärsedimente 

oder sekundär  veränderte triassische Sandsteine handelt.  Die Felsengruppe am  Weißen Stein, 

nördlich des  Basaltbruches Breitenborn  (Kap. 4.3.1.4.2) wurde zunächst als mächtige Quarzi

teinlagerung der sandigkiesigen Schichten interpretiert (BÜCKING 1978, 1891a; DIEHL 1922a). 

Nach   petrographischen   Untersuchungen   müssen   sie   aber   als   eingekieselte   Sandsteine   der 

SollingFolge betrachtet werden (DIEDERICH & EHRENBERG 1977). 

Die aus der hydrolithischen Verwitterung freigesetzte Kieselsäure konnte durch den Prozess der 

Desilifizierung   unter   humidtropischen   Bedingungen   in   gelöster   Form   verlagert   und   wieder 

angereichert  werden.  Die Kieselsäurezufuhr und anreicherung  in  frischen Tertiärsedimenten 

war offenbar im tropoid geprägten Klima des Untermiozäns möglich. Die zahlreichen Tertiär

quarzite, die den sedimentären Tertiärschichten des  Schlüchterner Beckens eingeschaltet sind, 

belegen dies. Kieselsäure kann aber auch in Gelartigem Zustand ausgefällt worden sein und un

regelmäßig wulstige, feste Blöcke bilden. Diese sind z.B. am Stiftes (568 m NN) bei Sinntal/Wei

chersbach beschrieben (EHRENBERG & HICKETHIER 1971) und können heute noch abgelesen 

werden. Auch die zahlreichen Funde von Kieselhölzern, z.B. Escheberg (452m NN) bei  Schlüch

tern/Elm demonstrieren die Kieselsäuremobilisierung im Untermiozän. Weitere Nachweise von 

verkieselten Hölzern wurden von JAHN (1996) und SELMAIER (1996) erbracht.

Auch die Kieselsäurebeeinflussung von grobkörnigen, porösen Sandsteinen des Buntsandsteins, 

z.B. von SollingSandstein (smSS) war möglich, wie das Beispiel am Weißen Stein zeigt. Die se

kundäre   Beeinflussung   von   Festgesteinen   durch   Mobilisate   aus   der   chemischen   Intensivver

witterung ist nicht zu vernachlässigen . Die sekundäre Aufkieselung des Volpriehausener Geröll

sandsteins (smVG) am Plattenberg bei Kleinwallstadt a. Main (JUNG 1996) ist offensichtlich, da 

diese Gesteine im räumlichen Umfeld von saprolitisierten Sandsteinen liegen. Meist  wird die 
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Möglichkeit  einer sekundären Beeinflussung aber nicht erwogen,  wenn die petrographischen 

Eigenschaften von Sandsteinen dargestellt werden.

Die Einordnung der Tertiärsedimente des Schlüchterner Beckens als lokale Umlagerungsproduk

te geschieht,  wie eben beschrieben, weitestgehend aufgrund der petrographischen Merkmale. 

Die  Vergleichbarkeit   mit  Verwitterungsmaterial   der   BuntsandsteinVerwitterung   ist   zweifels

ohne   gegeben.   Sie   wird   um   so   deutlicher,   wenn   man   sich   eingehender   mit   dem   stra

tigraphischen Aufbau, der Petrographie und der Sedimentologie der Tertiärsedimente beschäf

tigt. Neben der Auswertung der regionalgeologischen Literatur wurden die Tertiärsedimente im 

Rahmen eigener Geländebegehungen untersucht und in (ehemaligen) Tagebaulöchern im Auf

schluss untersucht. 

4.3.1.2.1 Sandigkiesige Schichten der Sandgrube Hellstein (inkl. InflatenSchichten)

Die Tertiärsedimente des nördlichen Spessarts,  des Schlüchterner Beckens und des südlichen 

Vogelsberges   sind   das   Ergebnis   eines   fluviallimnischen   Ablagerungsmilieus   (STEINHÄUSER 

1936). Sie können allgemein als kiesige, sandige, schluffige oder tonige Substrate weißer, hell

grauer und hellgelber,  z.T.  schwarzer Färbung,  beschrieben werden.  Selten sind Braunkohlen 

eingeschaltet,   die   z.B.   in   der   Umgebung   von  Schlüchtern/Elm  auch   wirtschaftlich   genutzt 

wurden. 

Im nördlichen Bereich des Untersuchungsgebietes können die Tertiärprofile aufgrund ihres un

terschiedlichen Schichtaufbaus kaum verglichen werden. In Kinzignahen Bereichen ist eine Dif

ferenzierung in basale sandigkiesige Schichten (tmiu) und tonige Schichten (tmio) der oberen 

Profilabschnitte möglich (z.B. EHRENBERG & HICKETHIER 1971). Diese Gliederung geht bereits 

auf BÜCKING (1878) zurück, der „Ältere Tertiärablagerungen“ aus Kiesen, Sanden und Tonen, 

sowie intra, bzw. postbasaltisch „Jüngere Tertiärablagerungen“ aus Tonen und Braunkohle un

terscheidet. Gerade die älteren Gliederungsversuche des sedimentären Tertiärs in der Umgebung 

von Schlüchtern (BÜCKING 1878, STEINHÄUSER 1936, STEGEMANN 1964) belegen, dass eine 

vollständige Stratigraphie für dieses Gebiet nicht erarbeitet werden kann. 

Ein Beispiel  hierfür   ist  ein  Tertiärvorkommen aus  einem  Wasserriss  nördlich  Bad SodenSal

münster/Kerbersdorf. Etwa 300 m nördlich der Baiersmühle wurden „graue Sande [gefunden], in 

welchen in mulmigkohliger Masse einzelne Kalkbänke von 1015 cm Dicke lagern“ (SEYFRIED 

1912: 13). Der Nachweis von Hydrobia inflata und weiterer Gastropoden und Ostracoden führte 

zur Einordnung als  InflatenSchichten.  Sie stellen im Untersuchungsgebiet eine Sonderfazies 

dar (EHRENBERG & HICKETHIER 1982), sind aber von Bedeutung, da sie als potentielle Süß

wasserablagerung   mögliche   Ausfällungshorizonte   aus   der  Verwitterung   des   Muschelkalks   re

präsentieren könnten. Als mögliche Brackwasserablagerung zeigen sie die zeitliche und räumli
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che   Nähe   zum   jungtertiären   Meeresspiegel   an.  Die   sandigkiesigen   Schichten   werden   als 

eigenständige   Fazies   beschrieben.   Aber   auch   diese   Schichten   können   unter   Umständen 

zeitweilig brackischmarin beeinflusst sein (EHRENBERG & HICKETHIER 1982). 

Lokal werden die basalen Lagen der sandigkiesigen Schichten durch grobkörnige Kiese oder 

durch Schottermaterial aufgebaut (DIEDERICH & EHRENBERG 1977). Im Schlüchterner Becken 

treten in der Umgebung von Sterbfritz/Weiperz in Höhenlagen um 460 m NN Gerölle als Füllma

terial prämiozäner Dolinen des Wellenkalks auf. Das als Weiperzschotter (STEINHÄUSER 1936) 

bezeichnete Schottermaterial konnte z.B. an der Basis tertiärer Tone am  Habertshof  (Kiesberg) 

nördlich  Schlüchtern/Elm, am NHang des  Wolfswäldchens  (496,1 m NN) sowie  am  Weiperz

Berg (503,6 m NN) bei Sterbfritz/Weiperz, am Giebel (321,7 m NN) südwestlich Schlüchtern und 

nördlich von Schlüchtern/Hinkelhof verfolgt werden (EHRENBERG & HICKETHIER 1971). 

Die kiesigen Sande von Hohenzell bei Schlüchtern/Hohenzell werden sporenstratigraphisch zu 

den Weiperzschottern in Beziehung gesetzt. Sie bilden die unteren Lagen der in einem Graben 

bei   Hohenzell   abgelagerten,   z.T.   über   100   m   mächtigen   Tertiärsedimente   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971: 78).  Sandige, ehemals abbauwürdige Vorkommen setzen sich in südlicher 

Richtung unter dem Basalt der Dallecker (502,9 m NN) fort. In diesen Schichten liegen vermut

lich   die   Sandkauten   südlich   von  Schlüchtern/Ratzerod  (STEINHÄUSER   1936),   die  dort   auch 

BraunkohleEinschaltungen   führen27.  In   der   Umgebung   von  Gelnhausen  sind   sandigkiesige 

Schichten, z.B. am EHang des BrachtTales nordwestlich Wächtersbach/Hesseldorf (BÜCKING 

1891a) oder in der ehem. Ton und Sandgrube der  Kreuzstruth  östlich  Wächtersbach/Wittgen

born  (DIEDERICH & EHRENBERG 1977) kartiert worden. Die basalen Schotterlagen erreichen 

hier maximal 8 m Mächtigkeit. An der Basis toniger Tertiärablagerungen wurden im südlichen 

Vogelsberg  geröllführende,   kiesige   Schichten   mit   Mächtigkeiten   von   maximal   5   m   bekannt 

(TROPP 1936: 26). 

In zahlreichen Bohrungen, u.a. bei Büdingen/Rinderbügen in der Kernbohrung 71 sind die san

digkiesigen Schichten mit 93 m Mächtigkeit nachgewiesen worden (DIEDERICH et al. 1988). In 

der Umgebung von Steinau a.d. Straße sind Tertiärablagerungen bis zu 82 m bekannt, allerdings 

lässt  sich keine konsequente Differenzierung   in  basale,   sandigkiesige und hangende,   tonige 

Lagen erkennen (EHRENBERG & HICKETHIER 1982: 51).  Primär sandige Tertiärablagerungen 

treten am Sandkopf (297,6 m NN) östlich von Bad SodenSalmünster/Romsthal, daneben in der 

Abtl. Sandkaute im  SteinaubachTal südlich  Schlüchtern/Kressenbach  auf.  Die Tertiärvorkom

men im  SalzTal und rund um den  Katzenstein  (381,7 m NN) bei  Steinau a.d. Straße/Marborn 

sind ebenfalls den sandigkiesigen Schichten zuzuordnen. 

27 Funde an kieseliger Braunkohle in der Flurwüstung Ratzerod wurden von Hr. H. TRIPP, Steinau a.d. 
Straße gemacht und dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.
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Besonders eindrucksvoll sind die primär grobkörnigen Tertiärablagerungen in der ehem. Sand

grube  Brachttal/Hellstein  erschlossen.  Nördlich der Siedlung befindet sich am Unterhang des 

Sandkopfes  (313,2  m NN) die  offengelassene  Sandgrube  Hellstein.  Aus der  Ferne betrachtet, 

etwa von der Bundesstraße B276, sticht die Sandgrube aus dem bewaldeten Hang heraus. Dafür 

verantwortlich   sind   die   blütenweißen   Sande,   welche   die   Sedimente   in   der   Sandgrube   do

minieren. Die Tertiärsedimente erreichen im Tagebaubereich eine Mächtigkeit  von 45 m und 

können durch lokale Bohrbefunde um 22 m erweitert werden (DIEDERICH et al. 1988: 46). Auf

grund der hängigen Position sind die Sedimente durch Versturzmaterial weitestgehend verhüllt, 

weshalb kein vollständiges Profil der Sandgrube erarbeitet werden kann. Kleinere Schürfe eröff

nen allerdings die Möglichkeit einer partiellen sedimentologischen Betrachtung und Beschrei

bung des Komplexes. 

In den primär sandigen Lagen sind z.T. weiße und feste Tonhorizonte eingeschaltet, die durch 

bänderartige   Oxidationen   gekennzeichnet   sind.   Mächtige   schlierenartige,   z.T.   unregelmäßige 

Oxidationen in gelben, orangen und rotbraunen Farbtönen können auch in sandigen Straten be

obachtet werden. Im südlichen Grubenbereich sind die Oxidationen bis 20 cm mächtig und stark 

deformiert  (Abb. 56). Ein staffelbruchartiger Versatz im cmBereich könnte mit einem Nachsa

cken durch die Abbautätigkeit zusammenhängen und dementsprechend sehr jungen Alters sein. 

Wenn man sich auf diese These bezieht, könnte man die Oxidationen durch rezente pedogene 

Prozesse, im Prinzip durch Pseudogleydynamik erklären. Der Nähe zur rezenten Landoberfläche 

wegen scheint diese Möglichkeit plausibel. 

Demgegenüber stehen die Beobachtungen in anderen Aufschlüssen, wo schlierenartige Oxida

tionen auf miozänzeitliche redoximorphe Aktivitäten zurückzuführen sind (vgl.  Kap.4.3.1.2.1). 

Auch die geringfügige Verstellung der Sedimente wird älter eingestuft und durch postsedimentä

re miozäne Tektonik erklärt. Auch in der Sandgrube Hellstein ist eine miozänzeitliche Morpho

dynamik anzunehmen, die in den Sedimenten fixiert wurde. Die schlierenartigen Oxidationen 

gehen   dementsprechend   auf   redoximorphe   Aktivität   der   postsedimentären,   präbasaltischen 

Phase zurück. 

Als  Besonderheit  der Grube ist  ein 3050 cm mächtiger quarzitischer  und fester  Horizont zu 

erwähnen. Er bildet in einigen Grubenbereichen den hangenden Abschluss des Sedimentkör

pers   und   ist   durch  Witterungseinflüsse   herauspräpariert  (Abb.   57).   Auch   im   mittleren   Auf

schlussbereich ist eine quarzitische Lage eingeschaltet, die allerdings noch im Aufschluss aus

keilt. Im Schutz dieser bis zu 1 m mächtigen Lage liegt heute ein Hohlraum, dessen Ränder zum 

einen durch einen geschichteten Sand, zum anderen durch einen tiefbraunen dichten Lehm auf

gebaut werden. Bei dem Lehm könnte es sich um ein eingeschwemmtes Substrat handeln, das 
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ein   korrelates   Sediment   der   tertiärzeitlichen   oder   quartären   Landoberfläche   darstellt.   Die 

braune Bodenfarbe steht dabei nicht im Widerspruch zu bisherigen Befunden und auch im Un

tersuchungsgebiet mehrmals nachgewiesenen roten Hämatitreichen, tertiären Bodenbildungen 

(Kap. 4.3.3.1ff). 

Abb. 56: Foto: Miozäne 
Sande in der Sandgrube 
Hellstein  starke re
doxymorphe Dynamik 
und Bildung von Fe
Konkretionen, stark de
formierter bzw. gestörter 
Verband (linke Bildhälf
te).  Ehem. Sandgrube 
Hellstein, N 
Brachttal/Hellstein.

Abb. 57: Foto: Tertiärquar
zitbank in der Sand
grube Hellstein  Mor
phologisch herausprä
parierte SilkretBank 
(unittelbar unter der 
Oberboden
Auflage)über miozänen 
Sanden.  Ehem. Sand
grube Hellstein, N 
Brachttal/Hellstein.

Die Einordnung des Lehmes als quartäres Umlagerungssediment erscheint insofern plausibel, 

als der südliche Sandgrubenbereich durch einen etwa 3 m mächtigen Lößkomplex überlagert 

wird, der durch mindestens einen 50 cm mächtigen Paläoboden gegliedert ist. Über dem Löß
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komplex ist im Versturz eine etwa 1 m mächtige Hangschuttdecke erkennbar, deren Stein und 

Blockfracht im Aufschluss herauspräpariert wurde. Die graubraune Matrix der Hangschuttdecke 

hebt   sie   vom   liegenden   ockerbraunen   Lößsubstrat   scharf   ab.   Offensichtlich   liegt   zwischen 

beiden Horizonten eine Erosionsdiskordanz. Die zahlreichen BasaltBlöcke der Hangschuttde

cke stammen aus einer Basaltlage wenige Meter oberhalb des Grubenbereichs (DIEDERICH et 

al. 1988). 

Zusammenfassend lässt sich die Stratigraphie der sandigkiesigen Schichten des nördlichen Un

tersuchungsgebietes wie folgt beschreiben: Über den Schotterführenden Lagen folgen kiesige 

Sande,   die   vereinzelt   Gerölle   führen.   Insbesondere   sind   sie   duch   einen   hohen   Kaolinanteil 

charakterisiert.  Tone  können   in   Linsen oder  einzelnen  Lagen eingeschaltet  sein,   lokal   treten 

auch   BraunkohleHorizonte   auf.   Die   nachträgliche   Einkieselung   der   Braunkohle   lässt   sich 

anhand der bräunlichglatten Oberflächen und der scharfkantigsplittrigen Brüchen erkennen 

(DIEDERICH & EHRENBERG 1977). 

Besonders hervorzuheben sind die zahlreichen Kieselhölzer der sandigkiesigen Schichten, z.B. 

am WHang des BrachtTales, die sich häufig an der Oberfläche selektiv anreichern. Quarzitische 

Lagen, z.B. am  Katzenstein  und in der  Sandgrube Hellstein  gehen auf Kieselsäuremobilisation 

und sekundäre Einkieselungen primär sandiger Partien zurück.  Aufgrund von palynologischen 

Befunden   und   relativen   Bezügen   zu   datierfähigen   Lagen   der   hangenden  tonigen   Schichten 

(Kap. 4.3.1.2.2) wird für die sandigkiesigen Schichten allgemein aquitanes Alter angenommen. 

Untersuchungen   liegen   aus   der   Umgebung   von  Schlüchtern  (EHRENBERG   &   HICKETHIER 

1971), Birstein (HOTTENROTT 1987) und Gelnhausen (DIEDERICH & EHRENBERG 1977) vor. 

4.3.1.2.2 Tonige Schichten der Tongrube Bellingser Kreuz und der Tongrube Gundhelm

Die   tonigen Schichten bilden den höheren,  primär   feinklastischen Sedimentationszyklus  der 

Tertiärablagerungen   im   südlichen  Vogelsberg  und  Schlüchterner   Becken  (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971). Charakteristisch sind die hellen, grauen, grünlichen und bräunlichen Ton

lagen. Abschnittsweise treten BraunkohleEinschaltungen auf, die z.B. beim Bau des Landrücken

tunnels [Schlüchterner Tunnel] erschlossen wurden. Sie folgen den Verbiegungen der in einem 

tektonischen   Graben   abgesunkenen   Tertiärsedimente   (STEINHÄUSER   1936,   EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971: 76f,  Abb. 17) und werden aufgrund von Pollennachweisen und Säugetier

funden für die zeitliche Einordnung der tonigen Schichten herangezogen. Die Sedimente dieser 

und weiterer Lokalitäten werden übereinstimmend in das (präbasaltische, z.T. synbasaltische) 

Burdigal gestellt (STEHLIN 1917, WENZ 1922, STEINHÄUSER 1936, PFLUG 1957, STEGEMANN 

1964). 

Wenn auch die klare stratigraphische Trennung von tonigen Schichten und den  basalen, sandig
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kiesigen Schichten nicht möglich ist,  so deutet  zumindest die Alterseinstufung auf den zwei

gliedrigen Aufbau der Tertiärsedimente im nördlichen Untersuchungsgebiet. Die Schwierigkeit 

der Tertiärstratigraphie zeigt  sich am Beispiel  der  Tongrube  Bellingser  Kreuz.  Die  Schichten 

werden auch aufgrund der räumlichen bzw. stratigraphischen Nähe zur Basaltüberdeckung ge

samtheitlich zu den tonigen Schichten gestellt, auch wenn die hangenden Partien primär sandig 

ausgeprägt sind.

Die offengelassene  Tongrube  Bellingser Kreuz  liegt auf dem Flächenpass zwischen Steinau a.d. 

Straße im Kinzigtal und Steinau a.d. Straße/Marjoß im Joßgrund und befindet sich nahe dem Na

turparkParkplatz an der Abzweigung nach Bellings. Sie war noch bis Ende der 90er Jahre in Be

trieb und diente zuletzt den Töpferbetrieben in Marjoß als sporadische Rohstoffquelle. Angelegt 

im Übergangsbereich der Basalterhebung Katzenstein (437 m NN) und Stilles Acker (446 m NN) 

zum Flächenpass Bellingser Kreuz, (407,9 m NN; Abb. 62, Kap. 4.3.1.2.2) erschließt sie Sedimente, 

die nach ersten Untersuchungen als „OberOligocän – Tonige Schichten und Gerölle“ (SEYFRIED 

1914: [Kartenblatt]) angesprochen wurden. Die Lockersedimente sind der Basaltdecke und dem 

liegenden   grobkörnigen,  konglomeratischen  Sandstein   der  SollingFolge   zwischengeschaltet 

und repräsentieren im westlichen Bereich des  Flächenpasses  den  Erosionsrest  einer einst ge

schlossenen Sedimentabfolge über den Flächenpass hinweg. 

Am  Tonkautenkopf  (455 m NN)  ergibt sich schließlich die  spiegelbildliche  Situation zum Vor

kommen an der Tongrube  Bellingser Kreuz  (Abb. 62, Kap. 4.3.1.2.2). Die ursprünglich offenbar 

bedeutenden Abbautätigkeiten auf den Ton sind in den historischen Flurbezeichnungen doku

mentiert. Einige  hohlförmige  Strukturen am Fuße des ebenfalls  genutzten  Basaltvorkommens 

am  Tonkautenkopf  lassen Abbauversuche  vermuten. Sicher nachgewiesen sind sie im Bereich 

des Flächenpasses, wo zahlreiche  Schurflöcher  bzw. Pingen erhalten sind. Der Ton wurde hier 

z.T. untertägig in vielen kleinen, mehrere Meter tiefen Schächten gewonnen. Die Töpfer selbst 

legten die zahlreichen Schächte an, die häufig aufgrund mangelnder  bergmännischer  Kompe

tenz und  unsachgemäßer  Ausführung einstürzten (z.T. mit  Todesfolge,  HARTMANN  1977). Die 

Tone überlagern in diesem Bereich des Flächenpasses die abtauchenden, vermutlich an einer 

Störung abgesetzten Sandsteine der SollingFolge. Sie treten an Stelle des SollingSandsteins, der 

ansonsten den Flächenpass unmittelbar unterlagert (SCHWARZMEIER & WEINELT 1993).

Die abbauwürdigen Tone liegen auf der westwärtigen Passseite einige Meter tief und wurden in 

der Tongrube Bellingser Kreuz mit modernem Gerät erschlossen. Zur Tongewinnung wurde ein 

45 Meter tiefer  Schurf  angelegt, der den  Tonhorizont  zur  Materialentnahme  freilegte, danach 

aber   aus   Sicherheitsgründen   wieder   geschlossen   wurde.   In   der   Tongrube   sind   derzeit   vor

wiegend  weißfarbene  sandige   Sedimente   aufgeschlossen.   Grundsätzlich   kann   eine   Diffe
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renzierung des  Sedimentkomplexes  in einen basalen,  vorwiegend durch  tonige  Substrate  ge

prägten Bereich und einen hangenden Abschnitt mit sandigen Fraktionen festgestellt werden. 

Die hangenden Partien wurden im Profil Bellingser Kreuz (Abb. 58, Abb. 59) bearbeitet. 

In den  oberflächennahen  Horizonten Bel1 und Bel2 sind unter einer  humosen  Streuauflage 

sandige und tonige Lehme erschlossen, die aufgrund zahlreicher Komponenten des hangenden 

Basaltvorkommens   der   Stein   und  Blockfraktion  als   Bestandteil   der  jungpleistozänen  Hang

schuttdecken  eingeordnet   werden   können.   Die  Oxidationsfleckung  bezeugt   eine  pedogene 

Überprägung  mit  Pseudogleydynamik  über einem grauen  tonigen,  polyedrisch  absondernden 

Lehm als Stauhorizont. Der Lehm (Bel3) ist das Ergebnis pedogener Tonverlagerung, die zeitlich 

vermutlich mit der ersten postglazialen Erwärmung korreliert (vgl. JUNG 1996). Die konsequent 

hangparallele Position etwa 60 cm unter Flur spricht für diese These. Eine laminare Schichtung 

als Hinweis auf eine sedimentäre Entstehung ist nicht vorhanden. 

Mit dem Horizont Bel4 tritt im Profil ein markanter Substratwechsel auf. In dem sandigen Lehm 

deuten kleinere, vertikal ausgerichtete  Schlieren  auf eine pedogene Beeinflussung.  Lehmanteil 

und wechselnd fleckige Färbung sprechen für eine warmzeitliche Überprägung. Daneben deutet 

auch die stratigraphische Position im oberen Profilabschnitt auf eine quartäre oberflächennahe 

Beeinflussung des Horizonts. Im liegenden Horizont Bel5 tritt ein weißer homogener Feinsand 

in   Erscheinung,   der   durch   unregelmäßige   braune   Verfärbungen   und  Oxidationsfleckungen 

charakterisiert ist. Die welligen Grenzflächen zu den hangenden und liegenden Horizonten ge

ben Hinweise auf Frostmusterstrukturen. 

Schlieren von Eisenausfällungen setzen sich in den liegenden Horizonten fort. Mit steilem Win

kel   durchsetzen   sie   gebündelt   verschiedene   Substrate,   u.a.   einen   braunen  grobkörnigen,   lo

ckeren Sand, einen weißen Feinsand (Bel8) und einen Grob bis Mittelsand (Bel9). Sie entspre

chen offensichtlich einer jüngeren  redoxymorphen  Dynamik, denn sie  queren  eine etwa hori

zontal angeordnete, schwarzviolette  SesquioxidSchliere  in einer grobkörnigen  Sandlinse.  Ein 

weißer Feinsand im Horizont Bel10 bildet den Abschluss des in der Tongrube aufgeschlossenen 

Sedimentkomplexes. Die liegenden Sedimente sind heute von Versturzmaterial überdeckt . 
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Abb. 58: Profil Bellingser 
Kreuz – Profilaufnahme.

Unregelmäßige Strukturen treten auch in den rötlichbraunen grobkörnigen Sanden im Horizont 

Bel6 auf. Das Substrat wie auch die liegenden Sedimente wurden von einer intensiven redoxi

morphen Dynamik erfasst, die sich heute in intensiv gelb bis orangerötlichen, z.T. schwarz un

tersetzten Schlieren äußert. Eine besondere Anreicherung von Eisen/Manganverbindungen ist 

in unregelmäßigen, aberü zusammenhängenden Eisenschwarten gegeben, die sich am grobkör

nigen   Substrat   des  Horizonts  Bel6   orientieren.   Sie   erreichen  Mächtigkeiten  von   wenigen 

Zentimetern,  sind braunschwarz  gefärbt  und fest  verbacken.  Das  grobkörnige,   sandige  Aus

gangssubstrat der Eisenausfällung ist noch erkennbar. 

Eine Besonderheit des Aufschlusses zeigen die Horizonte Bel9 und Bel10. Die Sedimente sind 

durch flach einfallende Störungen um jeweils ca. 20 cm versetzt. Weniger deutlich ist dies im Ho

rizont Bel10 an einer blassbraunen Schliere ersichtlich. Die Grenze zum hangenden Horizont 

Bel9 ist durch einem markanten Substratwechsel dokumentiert, der sehr viel deutlicher die tek

tonische Beeinflussung anzeigt. Steil einfallende SesquioxidSchlieren werden erfasst und in ih

rer ursprünglichen Struktur gestört. Im grobkörnigen Sand enthaltene, weiße Tongerölle werden 

ebenfalls an der Störung verschoben. Die nahezu lotrecht zur rezenten Landoberfläche angeord
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neten  Störungen   lassen  eine  Verwechslung   mit  Gleitflächen  einer  staffeligen  Rutschung  aus

schließen. Auch eine Absackung infolge der Tonentnahme für die lokale Tonwarenproduktion ist 

auszuschließen.

Abb. 59: Foto: Profil Bellingser Kreuz 
 Miozäne Sande und Lehme mit 
starker redoxymorpher Dynamik 
und Bildung von FeKonkre
tionen. Die stark einfallende Stö
rung im unteren Profilabschnitt 
versetzt die Febeeinflussten Se
dimente um etwa 20cm  Ehem. 
Tongrube Bellingser Kreuz, S 
Steinau a.d. Straße.

Einen   weiteren,   sehr   interessanten   Aufschluss   in   den   untermiozänen   tonigen  Schichten   des 

nördlichen Untersuchungsgebietes bietet die Tongrube Gundhelm. Sie liegt am nordwestlichen 

Mittelhang   der  Breite   First  (Kap.   4.3.1.4.2)   an   der   Straße  Hutten/Gundhelm    Volmerz.   Die 

Tongrube wird heute noch genutzt,  um Zuschlagsstoffe zur Herstellung von Qualitätserde für 

den Produktionsgartenbau zu gewinnen. Durch die Entnahme von Tonen haben sich zahlreiche 

Rotationsrutschungen gebildet, die heute eindrucksvoll das gesamte Abbaugelände prägen. Die 

klassische Abfolge von Abrissgebiet, Bewegungszone und Akkumulationsgebiet (z.B. HARDENBI

CKER 1994) ist in der Tongrube Gundhelm typisch ausgeprägt. Die anhaltende Rutschungsdyna

mik produziert gute, wenn auch kurzlebige Aufschlüsse. Im Profil Gundhelm (Abb. 60, Abb. 61) 

wurde die nördliche Aufschlusswand exemplarisch bearbeitet. 

Die in der Tongrube aufgeschlossenen Sedimente gehören zur tonigen Fazies der Tertiärablage

rungen im  Schlüchterner Becken. Tertiärsedimente der näheren Umgebung, die z.B. beim Bau 
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des Eisenbahntunnels  am  Landrücken  erschlossen wurden,  konnten anhand von sporenstra

tigraphischen Befunden und Säugetierresten erdgeschichtlich  in das Burdigal  gestellt  werden 

(EHRENBERG & HICKETHIER 1971).  Die zeitliche Einordnung ist  vermutlich auf die  tonigen 

Schichten bei Gundhelm zu übertragen. Für ein vorbasaltisches Alter steht zum einen die stra

tigraphische Position unterhalb der Basalte der  Breiten First,  daneben können eingeschaltete 

PhonolithTuffite mit der vorbasaltischen Phase in Verbindung gebracht werden. 

 Hutten/Gundhelm 

Breite First 

Abb. 60: Profil Gundhelm – 
Profilaufnahme.

Im Horizont Gund20 ist  lignitische Braunkohle mit deutlich erkennbaren Pflanzenstrukturen 

und Pflanzenresten erfasst. Der liegende Horizont Gund21 hat eher den Charakter eines Braun

kohletons und enthält gelbe Schwefelausfällungen. Beide Horizonte gehören zur Elmer Braun

kohlestufe i.S. STEINHÄUSER's (1936, Kap. 4.3.1.4). Im Hangenden der Braunkohle (Gund4 bis 

Gund19) ist im Profil eine kleingliedrige Wechsellagerung toniger bis toniglehmiger Schichten 
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in weiß, grau, violettgrau und braunen Farbtönen erschlossen. Gelegentlich zeigt eine Oxida

tionsfleckung   redoxymorphe   Dynamik   an.   Nach   bisherigen   Beobachtungen   in   anderen   Auf

schlüssen (vgl. Kap. 4.3.1.2.1) sind die FeAusfällungen als fossile Bildungen zu sehen. 

Vergleichbar dem Horizont Bel3 liegt mit dem Horizont Gund3 ein weißes tonreiches Substrat 

an der  stratigraphischen Grenze TertiärsedimentSolifluktionsmaterial.  Die  Entstehung dieses 

Horizontes kann zumindest im Profil Gundhelm nicht abschließend geklärt werden. Die oberflä

chenparallele Ausrichtung macht die Entstehung durch Bodendifferenzierungsprozesse wahr

scheinlich; zu den hangenden Horizonten besteht allerdings kein pedogenetischer Zusammen

hang. 

Abb. 61: Foto: Profil Gundhelm  
Miozäne Lehme und Tone, ge
schichtet, teils redoxymorph be
einflusst über bröckeliger Braun
kohle mit z.T. lignifizierten 
Makroresten.  Tongrube Gund
helm, S Hutten/Gundhelm.

Die Horizonte Gund1 und Gund2 sind aufgrund ihres deutlichen Sandgehaltes,  eindeutiger 

noch durch die Stein und Blockfracht als Hangschuttlagen zu klassifizieren. Die mitgeführten 

Basalte zeigen eine durch Kernsteindynamik entstandene Kantenrundung bis hin zur vollstän

digen Rundung. Die BasaltKernsteine sondern im Substrat der Hangschuttdecke meist sphäro

idal  ab,  wobei  die  einzelnen Schalen sich geordnet  um den eigentlichen Gesteinskern grup

pieren. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass die Hangschuttdecke nicht mehr 
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nennenswert bewegt und kryoturbat durchmischt wurde, als physikalische Prozesse im Substrat 

wirkten. Vermutlich haben postglaziale Prozesse das Absondern der Schalen bewirkt, wobei älte

re Schwächezonen nachgezeichnet wurden. 

Mit etwa 60 cm ist die Hangschuttdecke nur geringmächtig und allenfalls durch die holozäne 

Bodenbildung (Gund1 und Gund2), nicht aber durch solifluidale Dynamik weiter gegliedert. 

Aufgrund des hängigen Reliefs oberhalb der Tongrube können insgesamt mächtigere und kom

plexere Hangschuttdecken erwartet werden. 

4.3.1.2.3 Tertiärsedimente und ihr morphogenetischer Aussagewert

Die in der Tongrube Bellingser Kreuz erschlossenen Sedimente und die Lagerungsverhältnisse 

der umliegenden Gesteine eignen sich, um morphogenetische Aspekte zu diskutieren (Abb. 54). 

Die Basis  der Tertiärschichten am  Bellingser  Kreuz  bilden die oberen Einheiten des Mittleren 

Buntsandsteins. Der konglomeratische Sandstein der SollingFolge (smSS) ist hier vollständig ge

bleicht und dementsprechend als SandsteinSaprolit anzusprechen. Aufgrund seines Verwitte

rungsverhaltens   ist  die  Beeinflussung durch chemische  Verwitterung nicht  ohne weiteres  er

kennbar, denn er besitzt eine hohe mechanische Festigkeit. Vom Flächenpass Bellingser Kreuz 

leitet er mit z.T. scharfer Kante zu den Hängen über. In Oberhangbereichen ist die Sandsteinlage 

stellenweise noch als lockere Streu aus kubikmetergroßen Blöcken angereichert. 

Die ursprüngliche Verwitterungsdecke wurde offensichtlich erosiv beansprucht und gekappt, so 

dass mit dem gebleichten SollingSandstein ursprünglich tiefere Schichten des Verwitterungs

profils an die Oberfläche gelangten. Sie bildeten eine flache Senke, die von einem Stillgewässer 

erfüllt wurde. Die basalen, heute nicht mehr erschlossenen, tonigen Ablagerungen belegen diese 

Stillwassersituation. Gleichzeitig zeigen sie an, dass die umliegenden Gebiete, die als Liefergebiet 

für  die  Tone   in  Betracht  kommen,  entsprechend erhöht  waren.  Diese  Reliefsituation  im Un

termiozän steht im Gegensatz zur heutigen Situation am Bellingser Kreuz. Die tonigen Tertiär

schichten als Bestandteil des Flächenpasses sind heute in einer absolut exponierten Lage. 

Die sandigen Substrate, wie sie im  Profil Bellingser Kreuz  erschlossen sind, deuten einen auf

lebenden  Materialtransport   an.   Sandige   Materialien   lösen   die   bislang   dominierende 

Suspensionsfracht ab. Die intensiven FeOxidationen zeigen das (mehrfache?) Austrocknen der 

frischen Sedimente an. 

Ob die sedimentären Eisenerze, wie sie z.B. im Horizont Bel6 erschlossen sind, mit dem mittel

alterlichen Eisenerzabbau in diesem Gebiet in Verbindung stehen, bleibt offen. Hinweise auf die 

Abbautätigkeiten ergeben sich z.B. aus der Eintragung der TK 25, BlattNr. 5723  Altengronau. 

Nördlich   des  Stilles   Acker  (Abb.   62)  werden  Erzlöcher  ausgewiesen,   daneben   finden   sich 
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Pingensignaturen  in der Karte. In der Nähe bestand die Dorfstelle Neudorf, die wie vergleichba

re Höhensiedlungen in der Umgebung im Spätmittelalter wieder wüst gefallen ist. Ihre Existenz 

ist  noch heute an ausgedehnten Waldlichtungen nachvollziehbar (HARTMANN 1975).  Außer

ordentlich große Halden mit Eisenschlacken zeugen von der Weiterverarbeitung der Erze vor Ort 

(KRANZ 2005). 

Abb. 62: Geländeprofil Bellingser Kreuz, S Steinau a.d. Straße.  Grundlage: SEYFRIED (1914), 
DIEDERICH & EHRENBERG (1998), aus BOLDT, BUSCH & JUNG (2002: 95, Abb. 2).

Im Zuge des  VogelsbergVulkanismus kommt es auch in der Umgebung des Bellingser Kreuzes 

zur Überdeckung mit basaltischen Magmen. Anhaltspunkte möglicher Förderschlote auf der Als

berger Platte  (Kap. 4.3.1.3.1)  sind mehrere trichterartige Vertiefungen,  die heute meist  durch 

Nassstellen geprägt sind. Sie könnten aus Schrumpfungsprozessen beim Abkühlen der Gesteins

schmelze über einem potenziellen Förderschlot resultieren. Die Volumenänderung wirkte sich 

im Betrag dementsprechend deutlicher aus als über den umliegenden Basaltdecken mit geringe

rer Mächtigkeit.  Demgegenüber steht die sedimentologisch nachweisbare Einordnung einiger 

Vertiefungen als eiszeitliche Reliktform in Gestalt von fossilen Pingos (WIEGAND 1965). 

Die ursprünglich flächige Basaltüberdeckung der Tertiärsedimente am Flächenpass Bellingser 

Kreuz scheint plausibel. Problemlos lässt sich die ursprüngliche Basaltdecke über den heutigen 

Flächenpass   hinweg   rekonstruieren.   Das   blasige   Gefüge   der   Basalte,   die   in   einem   offenge

lassenen Bruch am  Katzenstein  etwa 200 m nordwestlich der Tongrube zutage treten, könnte 

aber dahingehend interpretiert  werden,  dass  es sich um eine  laterale,  blasige Schlackenzone 

handelt (vgl. EHRENBERG & HICKETHIER 1971). In diesem Fall wären die Basaltdecken des Als
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berger Plateaus und des Tonkautenkopfes als räumlich getrennte, wenn auch geochemisch ver

gleichbare Basaltdecken zu sehen. 

Von den postbasaltischen Prozessen ist im Geländebefund nur die jungpleistozäne Hangschutt

dynamik dokumentiert. Die relativ geringmächtige Hangschuttdecke im Profil Bellingser Kreuz, 

die andeutungsweise in eine Hauptlage und eine Basislage differenziert werden kann (Bel1 und 

Bel2), repräsentiert eindeutig das postbasaltische Prozessgeschehen. Eine jungtertiäre Verwitte

rung der Basalte oder alt bis mittelpleistozäne kryogene Dynamik ist nicht nachweisbar. 

Die Situation am Bellingser Kreuz ist auf das gesamte Schlüchterner Becken  und die Übergangs

bereiche zum südlichen Vogelsberg und zur südlichen Rhön zu übertragen. Der präsedimentäre 

Untergrund wird allgemein von triassischen Sedimentgesteinen, meist des Mittleren Buntsand

steins, seltener des Unteren und Oberen Buntsandsteins oder des Unteren Muschelkalks aufge

baut. Es handelt sich meist um saprolititsierte, aber auch um bergfrische Gesteine. Gerade der 

lokal   auftretende   bergfrische   Gesteinsuntergrund   belegt,   dass   vor   der   Sedimentüberdeckung 

erosive Prozesse wirksam wurden, welche die tropoiden Verwitterungsdecken zum Teil komplett 

abgetragen haben. Damit wird die bislang vorherrschende Phase der intensiven und undiffe

renziert  wirkenden chemischen Verwitterung unterbrochen.  Die Verwitterungsleistung genügt 

offensichtlich nicht mehr, um endogene Prozesse ausnahmslos zu kompensieren. Eine einge

schränkte bzw. restriktive Flächenbildungsdynamik wurde auch in benachbarten Gebieten fest

gestellt (vgl.  BOLDT 2001). In den  Haßbergen und ihrem Vorland setzten die räumlich einge

schränkten   flächenbildenden   Prozesse   aber   erst   im   ausgehenden   Obermiozän   ein   (BOLDT 

2001). Im Schlüchterner Becken und den benachbarten Gebieten ist der Wandel im Verwitte

rungsgeschehen bereits als präsedimentär einzuordnen und ist damit mindestens ins Untermio

zän zu stellen. 

Auch die mächtigen, vorwiegend festländischen Tertiärablagerungen sind eine Besonderheit des 

gesamten Untersuchungsgebietes. Im zentralen Spessart und den angrenzenden Gebieten fand 

ein kontinuierliche Hebung statt, so dass die restriktive Flächenbildung hier Vollformen, z.B. in 

Form von Rumpftreppen herauspräparieren konnte. Dem steht das Senkungsgebiet des Schlüch

terner  Beckens  gegenüber,  das  gleichzeitig  ein  räumlich variierendes  Ablagerungsgebiet   dar

stellt. Durch einen postsedimentären Vulkanismus erfährt dieser Bereich zusätzlich eine endo

gene Prägung. 

4.3.1.3 Untermiozäner Vulkanismus als Marker der neogenen Reliefgeschichte

Der jungtertiäre Vulkanismus im Untersuchungsgebiet ist im wesentlichen durch basaltische Ge

steinsschmelzen geprägt, die zum Teil mit vulkanischen Lockerprodukten in Form von Basalttuff 

und Phonolittuffit wechsellagern. 
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Herausragend sind die mächtigen deckenartigen Ergüsse im größten Vulkangebiet Mitteleuro

pas, dem Vogelsberg, der mit seinen südlichen Ausläufern in das Untersuchungsgebiet hinein

ragt (Kap. 2.1, Abb. 2). Im Übergangsbereich zur Rhön und zum nördlichen Spessart gibt es flä

chenhafte,   aber   deutlich   isolierte   Basaltvorkommen,   die   den   mesozoischen   Gesteinssockel 

und/oder Tertiärsedimente überlagern. Drei kleinere Basaltvorkommen liegen gestreut im Nord

spessart,   daneben   gibt   es   mehrere   Basaltschlote   im   Kristallinen  Vorspessart.   Am   westlichen 

Spessartrand werden Basaltvorkommen eher als Erosionsreste einer zusammenhängenden Ba

saltdecke, des so genannten UntermainTrapps, gesehen (MURAWSKI 1992). Die flächigen Vul

kanitergüsse  im Ronneburger Bergrücken über tertiären Sedimenten und Gesteinen des  Rot

liegenden gehören ebenfalls zum UntermainTrapp.  Kristalliner Vorspessart 

4.3.1.3.1 Basaltische Gesteine des Vorderen Spessarts und des nördlichen Sandsteinspessarts 

BÜCKING (1892:213) erwähnte aus dem Vorderen Spessart, östlich Haibach/Winzenhohl einen 

stark „in eine erdige,  graue Masse“ zersetzten Basalt.  Er konnte bei  Straßenbauarbeiten 1978 

wieder entdeckt und im Aufschluss beschrieben werden (LORENZ & WEINELT 1981). Gangför

mig liegt der Basalt etwa 1m mächtig, mit etwa 45° nach SE einfallend im MuskovitBiotitGneis. 

Aus dem Basalt wurden Verwitterungsbildungen in Form von sphäroidalen Absonderungen be

schrieben, daneben Verwitterungsrinden mit  Eisen und Manganausscheidungen  (LORENZ & 

WEINELT 1981). Die verwitterten Basalte liegen im Tal des Winzenhohler Baches bei etwa 220 m 

NN und damit etwa 60 m tiefer als die angrenzenden Höhen (Pkt. 282 m NN und 320 m NN). 

Ebenfalls in Tallage befindet sich ein lange Zeit unbekanntes Vorkommen eines OlivinPlagio

klasBasalts bei  Bessenbach/Oberbessenbach, der ebenfalls stark zersetzt ist  (WEINELT & LO

RENZ 1983).  Vorderer Spessart 

Weitere basaltische Gesteine konnten im Vorland des  Hahnenkamms  unter fluvial und äolisch 

geprägter quartärer Bedeckung nachgewiesen werden (RÜCKER 1985). Der tholeiithische Basalt 

hat eine flächige Ausbreitung und wird als  UntermainTrapp mit den so genannten Trappdek

ken des Ronneburger Hügellandes parallelisiert. Die Einstufung in das Mittlere Miozän erfolgt 

nach Absolutdatierungen mit einem ermittelten Alter von ±17 Ma (LIPPOLT et al. 1975). Hervor

zuheben   sind   die   oberflächige   lateritische  Verwitterung   und   die   intrabasaltischen   Bodenbil

dungen, die Förderpausen markieren. 

Aus dem nördlichen Spessart  sind drei isolierte Basaltvorkommen im Buntsandsteingebiet be

kannt (BÜCKING 1892). Das Vorkommen im Kasselgrund bei Biebergemünd/Kassel liegt im Be

reich der südlichen Talflanke in Höhe Günthersmühle (BÜCKING 1891b). Im Versturzmaterial ist 

der säulig absondernde Basalt im ehemaligen Steinbruch noch zu sehen. Wenige Meter hang

wärts   steht   bereits   der   bergfrische   Buntsandstein   an.   Der   angrenzende   Sandstein   soll   nach 
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BÜCKING (1891b) kontaktmetamorph stark verändert  und z.T.  aufgeschmolzen worden sein. 

Zur Zeit liegt der Kontakt BuntsandsteinBasalt allerdings im Versturzbereich und kann nicht un

tersucht werden. Morphologisch tritt dieses Basaltvorkommen nicht in Erscheinung. 

Beide Vorkommen sind durch gleichmäßige, aushaltende Basaltsäulen bekannt, die in den offen 

gelassenen Steinbrüchen  heute Naturschutzgebiete – zu sehen sind. Die Basalte werden als vul

kanische Schlotfüllungen eines ehemaligen Vulkans interpretiert, der bis auf das rezente Oberflä

chenniveau abgetragen ist (BÜCKING 1892). 

Im Gegensatz hierzu sind die Basalte am Beilstein (od. Beulstein, 499,5 m NN) bei Joßgrund/Lett

genbrunn und am Hohen Berg/Madstein (521 m NN) bei Bad Orb stärker morphologisch akzen

tuiert (BÜCKING 1891c). Der  Beilstein ragt nur wenige Zehnermeter aus dem muldenförmigen 

oberen Talabschnitt der  Jossa  heraus. Er zwingt das Gewässer, in südliche Richtung auszuwei

chen und den Vorsprung zu umfließen. Das Basaltvorkommen ist Bestandteil des Verebnungsbe

reiches im Mittleren Buntsandstein bei 460 m NN, das sich östlich anschließt und als Bestandteil 

der Dachfläche Horst (GeoRE SHDF15) gesehen wurde. Der Hohe Berg bildet den oberen Ab

schluss des Orbgrundes, der sich ausgehend von den Orbquellen verästelt und in zwei Tälern den 

Hohen Berg umschließt. Dieses Basaltvorkommen liegt im Bereich der ausgedehnten Verebnung 

des  Schwarzen Berges  (521,2 m NN) im 500 m NNNiveau, die ebenfalls zur  Dachfläche Horst 

(GeoRE SHDF15) gehört.  Schwarzer Berg  Hoher Berg 

Besondere Beobachtungen konnten an der ehemaligen Abbauwand des  BeilsteinBasaltes ge

macht   werden.   Die   Basaltsäulen  streichen  hier   lotrecht   oder  mit   steilem  Winkel   in   der   Auf

schlusswand   aus.   In   einigen   Bereichen   sind   runde   bzw.   wellige   Formen   der   einzelnen   Säu

lenenden  vorherrschend,   die  zu  einer   flachwelligen  Oberfläche  verschmelzen.   Ursprüngliche 

Hohlräume  zwischen  den einzelnen Säulen sind mit  einer  schwarzen Matrix  gefüllt,  die  z.T. 

kleine Stege bildet oder als Patina die Säulenenden überzieht. Eingestreute Olivindrusen können 

völlig   herausgewittert   sein   oder   besitzen   rötliche   Krusten.  Mit   scharfer   Grenze  geht   der 

verwitterte Basalt lateral in bergfrischen Basalt über, der die üblichen kantigen, unregelmäßig 

gebrochenen Säulenenden zeigt. Entsprechende Beobachtungen wurden auch bei der Begehung 

eines   spaltenartigen   Zwischenraumes   an   der   südwestlichen   Abbauwand   gemacht,   der   sich 

wenige Meter im Berginnern zu einer Höhle erweitert (Kap. 3.1.3.6). Die Spalte scheint im Kon

takt zweier Basaltkörper entstanden zu sein. Sie bietet dem Oberflächenwasser günstige Weg

samkeit in den Basalt. 

Die   flachwelligen   Oberflächen   der   Basaltsäulen   im   Höhleninnern   und   im   Bereich   der   Auf

schlusswand  sind  durch   Lösungsverwitterung  entlang  des   Kluftnetzes  entstanden.  Chemisch 

aggressive   Lösungen   konnten   hier   infiltrieren   und   den   Basalt   entsprechend   verändern.   Die 
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Verwitterungsbildungen sind im Zusammenhang mit der jungtertiären Morphodynamik zu se

hen.   Die   chemische   Intensivverwitterung   war   in   den   basaltischen   Gesteinen   des   Untersu

chungsgebietes offensichtlich uneingeschränkt wirksam. Im Zuge der Abbautätigkeit auf den Ba

salt wurden die ehemaligen Verwitterungsoberflächen wieder freigelegt. 

Neben freigewitterten Schlotfüllungen gibt es im  Nordspessart auch flächige Basaltdecken. Ein 

tholeiithischer Basalt überdeckt die Höhen zwischen  Salmünster/Alsberg,  Steinau a.d. Straße/ 

Seidenroth  und /Marjoß in einer Höhenlage von 440 bis 493 m NN. Diese Basaltdecke ist als 

Alsberger Platte bekannt (SEYFRIED 1912). Die plateauartige Hochfläche wurde auch als eigen

ständige  Geomorphologische Raumeinheit  erfasst  (Kap. 2.2,  GeoRESHDF7).  Die Alsberger 

Platte leitet zum  Schlüchterner Becken  über, das an seinen Rändern ebenfalls stark durch Ba

salte im Bereich der Hochflächen bestimmt wird. Als Fortsetzung des Alsberger Plateaus liegt im 

Anschluss an den Flächenpass Bellingser Kreuz (GeoRE SHRT6) die Basalthochfläche Tonkau

tenkopf  (GeoRE   SBDF2).  Wiederum   leitet   ein   Flächenpass  (GeoRE   SBRT6)  zur   nächsten 

Hochfläche  Kelterberg  (GeoRE   SBDF3)  über,  die  aber  nur zum Teil  von Basalt  unterlagert 

wird. Es folgen die des Landrückens und des Vogelsberges.  Steinau a.d. Straße/Marjoß 

4.3.1.3.2 Basaltische Gesteine des Vogelsberges und des Landrückens

Mit dem  Vogelsberg  liegt nördlich des Spessarts das größte zusammenhängende Vulkangebiet 

Mitteleuropas (MURAWSKI 1992). Die kegelförmige Physiognomie des Vulkankomplexes mit der 

zentralen Erhebung des  Taufsteins  (774 m NN) und einem zentrifugalen Entwässerungssystem 

hat   dazu   beigetragen,   dass   der  Vogelsberg   lange   Zeit   als  Vulkankegel   mit   einem   zentralen 

Förderschlot gesehen wurde. SCHOTTLER (1937) bringt tektonische Überlegungen ein und deu

tet den zentralen Bereich als Hochscholle mit einer ausgedünnten Basaltdecke. Tiefenbohrungen 

erbrachten jedoch den Nachweis einer zunehmenden Mächtigkeit des Basaltkomplexes, die bei 

Schotten/Rainrod die bislang tiefstgelegene Basaltbasis mit 96 m unter NN erreichte (SCHENK 

1968). Die Basalte folgen, staffelförmig abgesetzt, einer großräumigen Einmuldung mit Zentrum 

im hohen Vogelsberg, bzw. in östlicher Richtung der Einmuldung des  Schlüchterner Beckens 

(WIEGAND 1977).  Breite First 

Mineralbestand und Gesteinschemismus, meist  mikroskopisch und chemischanalytisch oder 

makroskopisch durch Pyroxene zu ermitteln,  sind für  die weitere Differenzierung der Vogels

bergBasalte relevant.  Grundsätzlich wird  im Vogelsberggebiet  anhand des AlkaliKieselsäure

Verhältnisses in eine tholeiitische Gesteinsserie (einschließlich körniger Olivinbasalte) und eine 

alkaliolivinbasaltische  Gesteinsserie   unterschieden  (EHRENBERG  & HICKETHIER 1982).   Die 

Gesteine der letztgenannten Serie kommen dominant vor. Doleritische Olivinbasalte, die z.B. an 

der  Breiten First  anstehen, konnten im Bereich des  Landrückens  nicht eindeutig den vorherr
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schenden Gesteinsserien zugeordnet werden und bilden auf dem Blattgebiet Nr. 5623 Schlüch

tern eine eigenständige Gruppe (EHRENBERG & HICKETHIER 1971)28. 

Vergleichbar den Basaltschloten des (Vorderen) Spessarts werden auch aus den Basalten des Vo

gelsberges exogene Einschlüsse der Größen 1 mm bis 15 cm beschrieben. Sie reichen von Ton 

und Sandsteinen des Buntsandsteins bis zu Kalksteinen des Muschelkalks, abhängig vom Ge

stein, das beim Aufdringen der Schmelze durchschlagen wird. Diese Xenolithe sind in der Regel 

wenig thermometamorph überprägt, mit der Ausnahme der Einschlüsse des Breite FirstBasaltes, 

der thermisch beeinflusste Mineralneubildungen zeigt (EHRENBERG & HICKETHIER 1971). 

Eine kontaktmetamorphe Entstehung wird für den Buchit, eine cordieritreiche Hornfelsscholle 

auf dem Wernerstein, 2 km WSW von Birstein angenommen. Offensichtlich wurde hier ein late

ritisiertes,   vulkanisches   Ausgangsmaterial   thermometamorph   überprägt   (DIEDERICH   et   al. 

1988).

Die vulkanischen Aktivitäten beginnen im Vogelsberg pollenanalytisch nachgewiesen (VAN DER 

BRELIE, zit. in EHRENBERG & HICKETHIER 1978: 87), im Aquitan und korrelieren zeitlich dem

nach nicht konsequent mit der Basaltförderung im (Vorderen) Spessart. Die Hauptförderphase 

wird dort im BurdigalHelvet angenommen. Die vulkanische Tätigkeit des Vogelsberges dauerte 

insgesamt bis in das TortonSarmat an (STEGEMANN 1964). K/ArDatierungen erbrachten Ent

stehungsalter  zwischen 18 und 10 Ma,  wobei der Förderschwerpunkt bei  17 bis15 Ma liegen 

dürfte (KREUZER et al. 1973).  Steinau a.d. Straße/Marborn 

Die   vulkanische   Frühphase   ist   zum   einen   durch   einzelne   explosionsartige   Förderungen   be

stimmt, die nach Abtragung jüngerer Überlagerung heute, z.B. im Stöckwald bei Bad SodenSal

münster/Eckardroth  oder   am  Schwadelsberg  zwischen  Steinau   a.d.   Straße/Ulmbach  und   

/Marborn wieder oberflächig anstehen. Daneben gibt es im südwestlichen Vogelsberg trachy

tische Tuffe, die zum Teil 65 m unter der Basaltbasis eingebettet in tertiären Sedimenten liegen. 

Trachytgerölle beweisen eindeutig den lokalen trachytischen Vulkanismus und widerlegen die 

Annahme eines Ferntransportes. Daneben gibt es alkalibasaltische Pyroklastika und Intrusiva, 

die allerdings vor der ersten Deckenförderung wieder vollständig eingerumpft wurden. Ebenfalls 

als lokale Bildung, an einer Scholle abgesetzt, sind bis zu 100 m mächtige basanitische Vulkanite 

zu sehen, die in der Bohrung Bg. 71 nordöstlich Birstein erschlossen wurden (DIEDERICH et al. 

1988).   Sie   belegen   die   anhaltende   Bruchschollendynamik   in   diesem   Gebiet,   die   durch   Ab

28 Die subaerisch ausgeflossenen Lavaströme als kleinste petrogenetische Einheit werden in der Regel in 
die   Kernzone,   die   hangende   Dachschlacke   und   die   liegende   Sohlschlacke   differenziert.   Anein
andergrenzende Ströme mit mehr oder minder gleicher Petrographie bilden Lavadecken. Eine Glie
derung der einzelnen Decken wird u.a. durch tuffitische Zwischenlagen, Verwitterungshorizonte oder 
Bolusanreicherungen begünstigt. Von Subfusion wird gesprochen, wenn Basalte in Tuffe, Laven oder 
tertiäre Sedimente intrudierten (SCHENK 1964).
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tragungs und Umlagerungsvorgänge oder durch vulkanische Lagen in Verbindung mit flächen

bildenden Prozessen ausgeglichen wurden. 

Abb. 63: Deckengliederung und Mächtigkeitsprofile der vulkanischen Gesteine auf Blatt Nr. 5623
Schlüchtern  ausgewählte Bohrprofile des Vogelsberges und des Landrückens.  nach 
EHRENBERG & HICKETHIER (1971: 8889), Abb. 21; [Veränd.: Beschriftung; Lage der Profile 
in Beibl. zur Geol. Karte].

Eine erste flächenhafte Förderung erbrachte tholeiithischeolivinbasaltische Gesteine, die sich 
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plateauartig vom Vogelsberg bis in den Nordspessart bei Bad SodenSalmünster/Alsberg erstre

cken  (Kap.   4.3.1.3.1).   Basanite   werden   erneut   gefördert   und   schließlich   von   körnigen  Alkali

Olivinbasalten überlagert. Eine weitere tholeiitische olivinbasaltische Serie wird wiederum von 

körnigen AlkaliOlivinbasalten überdeckt, dies allerdings lokal beschränkt. Basanite und Alkali

Olivinbasalte  als  Wechselfolge bilden den hangenden Abschluss der  im südlichen Vogelsberg 

erfassten Vulkanitserie. 

Die vorgestellte Deckengliederung ist aufgrund des differenzierten Fließverhaltens nicht räum

lich konstant. Hinzu kommen die zahlreichen Intrusiva, die räumlich und zeitlich stark variieren 

und die Vulkanitserie weiter differenzieren können. Der prinzipielle Deckenaufbau ist in Abb. 63 

nachzuvollziehen, wobei auch Schwierigkeiten der Parallelisierung deutlich werden. 

4.3.1.3.3 Konservierung des präbasaltischen Reliefs

Die Basis der untermiozänen Basaltlagen bildet ein mesozoischer Gesteinssockel, der teils von 

mächtigen tertiären Sedimenten überlagert wird. Die mesozoischen Schichten werden durch die 

Kinzig  oder  die Unterläufe der  Kinzigtributären Gewässer  angeschnitten und treten vielfach 

saumartig an den Hängen zu Tage. 

Verwitterungsbildungen sind in den mesozoischen Gesteinen meist nur im Lesesteinbefund zu 

erfassen. In den Kaolingruben in der Umgebung von  Ortenberg  sind Ausschnitte der präbas

latischen Verwitterungsdecke in Form eines weißgebleichten, grobkörnigen Sandsteins im Auf

schluss zu sehen (Kap. 3.1.3.2). Basaltdecken überlagern den saprolitisierten Sandstein in etwas 

höherer   Position.   Sie   streichen   einige   Zehnermeter   höher   am   Hang   aus   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1978). 

In einem Aufschluss im  Basaltbruch Breitenborn  ist der Kontaktbereich BasaltSandsteinSa

prolit zu sehen  (Kap. 4.3.1.3.2). Südlich des Verbindungsweges zwischen aktuellem Abbau und 

Schotterwerk sind die triassischen Basisgesteine mit dem Kontaktbereich zum Dachbasalt aufge

schlossen. Die Basisgesteine gehören dem oberen Bereich der SollingFolge des Buntsandsteins 

an (DIEDERICH & EHRENBERG 1977). Es handelt sich um blütenweiße, grobkörnige Sandsteine 

mit z.T. nussgroßen weißen Quarzitgeröllen. Auffällig ist auch das große Porenvolumen und die 

sekundäre Aufkieselung des Sandsteins. 

Der Kontaktbereich zum Basalt ist durch eine sedimentäre Zwischenlage gegliedert  (Abb. 64). 

Unter dem Basalt liegt zunächst eine 20 cm mächtige, verwürgte bzw. in einzelnen Fetzen aufge

arbeitete Braunkohle. Die Braunkohle überlagert wiederum einen 20 cm mächtigen Sand mit ge

bänderten Eisen und Mangankrusten. Es folgt ein fester kaolinisierter mittelkörniger Sandstein, 

der bereits als Rest der untermiozänen Verwitterungsdecke gesehen wird. Es handelt sich nicht 
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um den grobkörnigen, konglomeratischen SollingSandstein, der wenige Meter unterhalb an

steht, sondern offensichtlich um eine stratigraphisch höhere Schicht des Buntsandsteins.

Abb. 64: Foto: Kontaktbe
reich SandsteinSaprolit 
– Basalt im Basaltbruch 
Breitenborn.

Der Aufschluss zeigt, dass die Basaltüberdeckung nicht für die erosive Beanspruchung der un

termiozänen  Verwitterungsdecke   verantwortlich   ist.   Die   fließende   Magma   hat   lediglich   den 

Braunkohlehorizont aufgearbeitet und in einzelnen Schollen verstellt. Die Kappung der Verwitte

rungsdecke ist präbasaltisch und geht auf fluviale Prozesse zurück. Die geringmächtigen Sand

lagen, die durch (mehrmaliges?) Trockenfallen zahlreiche Oxidationen führen, belegen die prä

basaltische   fluviale   Beanspruchung   des  Verwitterungsprofils.   Daneben   könnten   auch   hydro

thermale oder kontaktmetamorphe Erscheinungen in den Übergangssedimenten dokumentiert 

sein. 

Präbasaltisch muss entsprechend ein ausgeglichenes Relief bestanden haben, das im  Schlüch

terner Becken und dem südlichen Vogelsberg durch erosive bzw. denudative Prozesse geschaf

fen wurde. Dies ist lokal am Beispiel des  Basaltbruches Breitenborn  belegbar, wird aber auch 

durch die mächtigen Tertiärsedimente angezeigt. Dieses Flachrelief wurde von den aquitanen 

Basaltlagen flächenhaft überlagert und weitestgehend konserviert. Meist wurden die Schichten 

syn und/oder postbasaltisch wieder tektonisch verstellt, wobei jetzt anhand des doleritischen 

Olivinbasaltes als Bezugshorizont das vorbasaltische Relief gut rekonstruiert werden kann (Kap. 

4.3.1.3.2, Abb. 63).

Die  Basaltdecken  in  diesen Gebieten  sind dementsprechend  gut  geeignet,  die   untermiozäne 
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Reliefentwicklung zu dokumentieren.  Ohne Basaltabdeckung wäre  der  chemisch aufbereitete 

Gesteinsuntergrund der jungtertiären bis quartären Abtragungsdynamik zum Opfer gefallen. In 

weiten Bereichen der Mittelgebirgslandschaft ist dies geschehen, so dass sich hier keine Rekon

struktionsmöglichkeiten   bieten.   Die   Basalte   sind   dementsprechend   ein   wichtiger   stra

tigraphischer Marker der untermiozänen Landschaftsentwicklung. 

4.3.1.4 Braunkohle als Hinweis für das Paläoenvironment

Die Tertiärsedimente des nördlichen Spessarts und des südlichen  Vogelsberges enthalten ver

schiedene Braunkohleeinschaltungen in unterschiedlicher stratigraphischer Position. Der sog. 

Sandflöz (TROPP 1936) liegt als lokale, eher linsenartige Einschaltung im oberen Teil der sandig

kiesigen Schichten. Er tritt hinsichtlich seiner Mächtigkeit und historischen Nutzung hinter die 

Braunkohlehorizonte der hangenden tonigen Schichten zurück. 

Zur Elmer Braunkohlestufe gehören die in den tonigen Schichten unregelmäßig eingebetteten 

Braunkohlelagen, die sich z.T. an tektonisch vorgegebenen Muldenstrukturen orientieren. Beim 

Bau   des  Landrückentunnels   wurden   diese   Braunkohlelagen   erschlossen   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1971: 76, Abb. 17, nach STEINHÄUSER 1936). Sie wurden aufgrund paläontholo

gischer Belege für die Einordnung der tonigen Tertiärschischten in das Burdigal herangezogen. 

Die in der Tongrube Gundhelm erschlossenen Braunkohlelagen gehören zur Elmer Braunkohle

stufe   (Kap.   4.3.1.2.2).   Auch   die   Braunkohlelagen,   die   im   ehemaligen  Braunkohletagebau 

Schlüchtern/Elm abgebaut wurden, gehören zu diesem Schichtkomplex. Die Braunkohle wurde 

für  die  Energiegewinnung im benachbarten Zementwerk eingesetze.  Als  Rohstoff   für  die  Ze

mentherstellung  diente  der  Muschelkalk,  der   im   liegenden der   tonigen Schichten,  das   heißt 

wenige 10er Meter unterhalb der Braunkohlevorkommen abgebaut wurde. 

In   den   basaltischen  Tertiärschichten   können   zwei   Braunkohlenführende   Horizonte   nachge

wiesen   werden.   Der  Wächtersbacher   Braunkohlehorizont  liegt   zwischen   dem   Dach   und 

Sohlbasalt.   Ein   Braunkohleführender   Tonhorizont  (Planteichhorizont),   ist   in   der   stra

tigraphischen Säule etwa 20 m höher über dem Dachbasalt lokalisisert.

Eine Aufschlussmöglichkeit des  Wächtersbacher Braunkohlehorizonts  besteht derzeit im  Ba

saltbruch Breitenborn  (Kap. 4.3.1.3.2). Im aktuellen Abbaubereich kann die zweigliedrige Ba

saltlagerung mit dem liegenden „Sohlbasalt“ (Limburgit) und dem hangenden „Dachbasalt“ (Al

kaliOlivinbasalt bis Basanit) beobachtet werden (DIEDERICH & EHRENBERG 1977: 65ff).  Als 

trennendes Element sind geringmächtige Tertiärschichten eingeschaltet,  die den Wächtersba

cher Braunkohlehorizont beinhalten.
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Abb. 65: Foto: Wächtersbacher 
Braunkohlehorizont im Basalt
bruch Breitenborn, östlich 
GründauBreitenborn. Überlagert 
wird der Braunkohlehorizont von 
AlkaliOlivinbasalt, im oberen Be
reich tiefgründig zersetzt (Bild
hintergrund).

Bei der Begehung des Steinbruchs wurde im östlichen Bruchbereich ein 25 m langer und 2 m 

tiefer   Graben   entdeckt,   der   vom   Betreiber   für   Entwässerungszwecke   ausgehoben   wurde.   Es 

konnten weiße, z.T. ockerfarbene Tone in Wechsellagerung mit schwarzen Tonen und Braunkoh

lelagen   nachgewiesen   werden.   Die   Lokalität   liegt   stratigraphisch   an   der   basalen   Grenze   des 

Dachbasaltes, der nur wenige Meter entfernt an einer ehemaligen Abbauwand ansteht (Abb. 65).

Der eigentliche Braunkohlehorizont ist  im Aufschluss mit starken Mächtigkeitsschwankungen 

von etwa 10 cm bis 75 cm zu beobachten, insgesamt hält der Horizont aber aus. Eingebettet ist 

die Braunkohle in unterschiedliche Tonsubstrate, die keine stabile Schichtung aufweisen. Eine 

auffällige Wellung und kleingliedrige Verbiegung begleitet die Substrate des beschriebenen Auf

schlusses. Diese Beobachtung korrelieren mit den Befunden früherer Aufnahmen des Wächters

bacher Braunkohlehorizontes im gleichen Bruch (DIEDERICH & EHRENBERG 1977: 67ff). Die 

Verbiegungen können auf Deformationen der frischen Tertiärsedimente zurückgeführt werden, 

die durch die Druckauflast der hangenden Basaltlage entstanden sind. 

Im Jahr 2002 wurden bei der Erstbegehung des Basaltbruches Reste einer tiefgründigen Verwitte

rungsrinde aus Basalt untersucht. Dieser Bereich wurde aufgrund der schlechten Gesteinsquali
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tät vom Abbau ausgespart. Der Basaltzersatz ragte als kegelförmige Erhöhung etwa 20 m aus der 

ehemaligen  Abbausohle   heraus.  Der   plattig   absondernde  Basalt  war   größtenteils   in  einzelne 

Kernsteine   verwittert,   die   in   toniges,   bräunlich   bis   gelbes  Verwitterungsmaterial   eingebettet 

waren.   Inmitten   des   Basaltes   konnte   eine   etwa   30   cm   mächtige   Braunkohle   nachgewiesen 

werden, die bandartig eingearbeitet war. Bemerkenswert war die steile Ausrichtung mit einem 

Einfallswinkel von etwa 45°  und die Verjüngung nach oben. Schließlich keilte die Braunkohle 

schlierenartig   im   Basaltkörper   aus.   Die   Braunkohle   wurde   demnach   während   der   Magmen

förderung   im   tieferen   Untergrund  aufgenommenen   und   während   der   Fließbewegung   schräg 

nach oben verschleppt. 

Braunkohlen   liefern   eindrucksvolle   Hinweise   über   das   untermiozäne   Paläoenvironment   in 

diesem Gebiet. Dies ist insofern von Bedeutung, als die präbasaltischen Tertiärsedimente allge

mein wenig Anhaltspunkte über biogene Aktivitäten liefern. Ausnahme bilden die eingelagerten 

Blatt und Holzreste der Tertiärschichten von Schlüchtern/Elm Sedimente, die eindeutig als Pa

läobodenrelikte identifiziert werden könnten, sind nicht bekannt. Meist können die hellen und 

aufgrund der farblichen Anhaltspunkte, sesquioxidarmen Sedimente nur als Umlagerungspro

dukte tieferer Horizonte des Verwitterungsprofils gedeutet werden. Sie belegen damit eher eine 

rasche fluviale Aufarbeitung, die nur in geringem Umfang eine Bodenbildung zuließ. Die ver

schiedenen BraunkohleHorizonte wie auch die tonigen Substrate der höheren Tertiärschichten 

stehen für die lokale und zeitlich eingeschränkte morphologische Ruhe. Da die Braunkohlelagen 

keine   aushaltenden   Horizonte   bilden,   sind   sie   offensichtlich   auf   lokale   morphologische   De

pressionen des untermiozänen Flachreliefs beschränkt. 

4.3.2 Restriktive Flächenbildung und Entwicklung der Landstufe des Buntsandsteins

Mit der  globalen Klimaverschlechterung wird  die  undifferenzierte  Flächenbildung durch den 

Prozess der restriktiven Flächenbidlung abgelöst (BOLDT 1997, 2001). Rumpfflächen werden in 

der Folge nur noch räumlich eingeschränkt weiterentwickelt. Die selektive Rumpfflächendyna

mik führte zu einer differenzierten Tieferschaltung von Flächen. Die Landoberfläche lag über 

einen langen Zeitraum des Alt und Jungtertiärs geologisch im Buntsandstein. Durch sukkzessive 

Tieferschaltung von Flächen im  Vorderen Spessart  wurde auch das Grundgebirge erreicht. In 

Kristallingesteinen   haben   sich   Flächen   noch   räumlich   eingeschränkt   weiterentwickelt.   Als 

Ergebnis dieser Dynamik enstanden Rumpftreppengebiete mit unterschiedlich abgesetzten Flä

chenniveaus.  Vorderer Spessart 

Im Konzept  der  Geomorphologischen Raumeinheiten wurden Gebiete  mit  unterschiedlichen 

Flächenniveaus berücksichtigt und explizit als Rumpftreppengebiete ausgewiesen  (GeoRE SH

RT, GeoRE SVRT). Morphogenetisch gehören auch fluviale  Deformationsgebiete (GeoRE SH
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DG, GeoRE SVDG) und Zertalungsgebiete (GeoRE SHZT, GeoRE SVZT) dazu. Dabei handelt 

es sich ebenfalls um Rumpftreppengebiete, die allerdings durch eine stärkere fluviale Auflösung 

oder eine stärkere Zertalung geprägt sind. 

Es ist zu berücksichtigen, dass durch die globale Klimaverschlechterung seit dem Obermiozän 

ein   restriktives  Verhalten   der   Flächenbildungsdynamik   ausgelöst   wurde.   Die   Intensität   der 

Verwitterung und Abtragung wurde tendenziell aufgrund der geringeren Temperaturen und des 

geringeren Wasserangebotes reduziert. Sie wirken dort traditional i.S. BÜDEL's (1981) fort, wo 

günstige geogene oder morphologische Voraussetzungen gegeben waren. Dies können ein hete

rolithischer, mineralreicher, klüftiger und damit wasserwegsamer Gesteinsuntergrund sein oder 

eine morphologische Senke, die von höheren Lagen Zuschusswasser erhält. 

Die Tieferschaltungsprozesse insgesamt werden wiederum von der anhaltenden großräumigen 

Hebung angeregt. Die Formung war darauf ausgerichtet, morphologische Unterschiede umge

hend zu kompensieren. Dies impliziert auch, dass keine orographisch hochgelegene Rumpfflä

che existierte,  aus der niedrigere Niveaus herauspräpariert wurden. Die heute hochgelegenen 

Flächen sowie die  abgesetzten Flächenniveaus lagen zur Zeit  der aktiven Bildung vermutlich 

immer im Umfeld des jeweiligen tertiären Meeresspiegels. Der Begriff Tieferschaltung ist somit 

relativ zu sehen und bezieht sich orographisch auf die kontinuierlich angehobenen Bereiche, die 

aus der Flächenbildung herausgefallen sind. 

Ferner muss beachtet werden, dass die verschiedenen Flächenniveaus nicht das Ergebnis einer 

zyklischen Flächenbildung aufgrund zyklischer Hebungsprozesse sind, wie es z.B. ältere Modelle 

zur Entstehung von Rumpftreppen fordern (DAVIS 1912). Einzelne Flächenniveaus können mit 

dem Mechanismus der restriktiven Flächenbildung einfach dadurch erklärt werden, dass sich die 

flächenbildenden Prozesse räumlich immer mehr auf solche Gebiete konzentrieren, die günstige 

geogene oder morphologische Voraussetzungen für die Flächenbildung bieten. Die Bildung von 

Rumpftreppen kann also auch ohne die Hypothese von Hebungszyklen erklärt werden.

Im Spessart sind zwei Gebiete besonders hervorzuheben, die durch restriktive Flächenbildung 

gestaltet wurden. Im Bereich des Vorderen Spessart hat die räumlich eingeschränkte Flächenbil

dung   bis   auf   das   Niveau   der   Kristallingesteine   gewirkt.   Im   zentralen  Sandsteinspessart  ent

standen verschieden deutlich ausgeprägte  Intramontane Becken.  Wichtige Informationen zu 

morphodynamischen Prozessen im zentralen Untersuchungsgebiet enthalten die korrelaten Se

dimentationsräume der HanauSeligenstädter Senke.   Vorderer Spessart
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4.3.2.1 Sedimentstratigraphie der HanauSeligenstädter Senke als Anhaltspunkt der

regionalen Morphodynamik

Die HanauSeligenstädter Senke war über einen langen Zeitraum des Alt und Jungtertiärs hin

durch eine bedeutende regionale Denudationsbasis. Das durch die Verwitterung freigesetzte Ma

terial aus den umliegenden Gebieten wurde über größere Fließgewässer oder kleinere Gerinne in 

die Senke transportiert und kam hier zur Ablagerung. Durch verschiedene Meeresvorstöße sind 

phasenweise marine Ablagerungsräume entstanden.  Dies führte zu einer sehr komplexen Stra

tigraphie der Tertiärsedimente. 

Nach einer vorübergehenden Aussüßung im Oberoligozän, die durch die brackischen Cyrenen

mergel  und die  Süßwasserschichten  belegt ist (RISCH 1996), kam es an der Wende Oligozän

Miozän erneut zum Meeresvorstoß im  Hanauer Becken  (GOLWER 1968).  Die Stratigraphie der 

aquitanen Tertiärablagerungen reicht von den marinen  CerithienSchichten über die marinen 

bis brackischen  Corbicula  (inflata) Schichten  und die brackischen  HydrobienSchichten  bis 

zu dem brackischlimnischen  Landschneckenmergel.  Die aquitane Sedimentationsfolge wird 

schließlich   durch   die   Randfazies   der  Vilbeler   Sande  ergänzt.   Als   burdigale   Ablagerungen 

schließen sich hangend die  ProsothenienSchichten  oder  Braunkohlentone  und die  Congeri

enSande  an, die schließlich noch im Burdigal von Basaltdecken überlagert werden (GOLWER 

1968). Das jüngere Miozän ist als Periode festländischer Verwitterung mit Rotlehmbildung über 

Basalten   gekennzeichnet   (Kap.   4.3.4.1.)   in   der   keine   nennenswerten   Sedimentationsprozesse 

stattfanden.

Viele sandigen und toniglehmigen Substrate, die in der HanauSeligenstädter Senke abgelagert 

wurden, stammen aus Verwitterungsdecken der umliegenden Abtragungsgebiete. Auch die tief

gründig zersetzten Gesteine des Spessarts konnten fluvial  aufgearbeitetet  und dem Tertiärbe

cken zugeführt werden (SCHOTTLER 1922). Dementsprechend haben die Ablagerungen der Ha

nauSeligenstädter   Senke   einen  tendenziell   inversen   Schichtaufbau   im  Vergleich  zu   den  Ge

steinslagen,   aus   denen   sie   freigesetzt   wurden.   Im   Umkehrschluss   kann   man   über   die   stra

tigraphische Analyse der Tertiärsedimente Aussagen über die verbreiteten Gesteine der Umge

bung machen. Die Sedimente bzw. ihre spezifischen Merkmale veranschaulichen, welche Ge

steine in einem bestimmten Zeitabschnitt Bestandteil der jeweiligen Verwitterungsdecke waren 

und als solche aufgearbeitet wurden.   Vorderer Spessart

Im Spessart muss auf dieser Grundlage die Frage geklärt werden, wann im Vorderen Spessart die 

Schichten des Buntsandsteins abgetragen und die kristallinen Gesteine freigelegt wurden. Dass 

die permotriassischen Gesteine ursprünglich den Vorderen Spessart überdeckten, ist nachweis

bar.  Im   Gebiet   der  Spessartrandverwerfung  sind   kleine   Schollen  eingekieselten   Zechstein
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Dolomits   (Kap.   2.1.2.3)   im  Verband   mit   Buntsandstein   (Kap.   2.1.2.4)   erhalten   (OKRUSCH   & 

WEINELT 1965). Weitere Reste von Buntsandstein sind partiell am Rand des Tertiärbeckens der 

HanauSeligenstädter Senke verbreitet und werden temporär im Zuge von Baumaßnahmen oder 

Bohrungen erschlossen (SCHOTTLER 1922).   Vorderer Spessart

Um die Abtragung der Sandsteinschichten im Bereich des  Vorderen Spessarts  zeitlich einzu

grenzen, können ergänzend alttertiäre Vulkanite berücksichtigt werden. Die Vulkanite führen als 

Einschlüsse  zahlreiche   Sandsteine,  welche   die   ursprüngliche  Verbreitung   des   Buntsandsteins 

anzeigen. Für die Vulkanite liegen Absolutalter von 43 ± 3 M.a. vor (HORN, LIPPOLT & TODT in 

STREIT & WEINELT 1971). Damit wird belegt, dass mindestens noch im Eozän der Buntsandstein 

im  Vorderen   Spessart   verbreitet   war.   Die  Tertiärsedimente   der  HanauSeligenstädter   Senke 

ermöglichen es wiederum, die Freilegung des Grundgebirges im Vorderen Spessart zu rekonstru

ieren (GOLWER 1967). Dies gelingt durch die unterschiedliche StaurolithFührung der Tertiär

straten. Mit dem StaurolithGranatPlagioklasGneis der StaurolithgneisGruppe (OKRUSCH & 

WEINELT 1965) ist im zentralen Vorderen Spessart ein mögliches Liefergebiet vorhanden. 

In einer Bohrung bei  Großkrotzenburg  wurde an oligozänen Sedimenten ein StaurolithGehalt 

des Schwermineralspektrums von 0,26  0,27 % ermittelt. Hangende untermiozäne Schichten er

reichen dagegen einen beachtlichen StaurolithAnteil von maximal 49,37 %. In unterpliozänen 

und pleistozänen Straten ist wiederum eine geringere StaurolithFührung von 9,72 und 6,28 % 

festzustellen (GOLWER 1968: 17, Abb. 8; GOLWER, A. zit. in OKRUSCH et al. 1967: 214). 

Aufgrund dieses Befundes muss man davon ausgehen,  dass  im Oligozän Staurolithführende 

Grundgebirgsgesteine   noch   nicht   oberflächigen   Abtragungsprozessen   zugänglich   waren.   Der 

Grund hierfür ist die bestehende Überlagerung des Grundgebirges durch das sedimentäre Deck

gebirge im Oligozän. Im Untermiozän wurden offensichtlich Gesteine des Grundgebirges freige

legt und von Sedimentgesteinen entblößt. Staurolithführender Gneis konnte fluvial aufgearbei

tet und in der HanauSeligenstädter Senke abgelagert werden. Dadurch ist der hohe Staurolith

Anteil in den untermiozänen Straten des vorgelagerten Tertiärbeckens zu erklären. 

Es muss berücksichtigt werden, dass das Verbreitungsgebiet des Staurolithführenden Gneises 

heute  fast  ausnahmslos  von der  Kahl  entwässert  wird.  Ein verhältnismäßig  kleiner  Gesteins

austrich liegt im Bereich des Hahnenkamms, dessen Fließgerinne direkt der HanauSeligenstäd

ter Senke zustreben. Es muss in Erwägung gezogen werden, dass der StaurolithGehalt der Terti

ärsedimente aus dem Gneisanschnitt am  Hahnenkamm  stammt. Deshalb muss nicht zwangs

läufig   eine   Ausräumung   des   Sandsteins   gefordert   werden   um   die   StaurolithFraktion   im 

Schwermineralspektrum zu erklären. 
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Gegen diese These spricht im wesentlichen die Lage der relevanten Bohrung. Sie liegt etwa 8 km 

nordwestlich vom Westhang des Hahnenkamms. Zudem haben die mutmaßlichen Fließgerinne 

ihre Sedimentfracht im Tertiärbecken weit südlicher abgelagert. Es ist daher unwahrscheinlich, 

dass die kleinen Fließgerinne bis  in die Umgebung von  Großkrotzenburg  reichten.  Die Nähe 

Großkrotzenburgs zur heutigen Kahlmündung legt eher nahe, dass es sich um Staurolithfüh

rende Sedimentfracht aus der  Urkahl  handelt. Geht man von dieser Möglichkeit aus, dann be

steht kein Zweifel über die Freilegung der Staurolithführenden Gneise im zentralen Vorderen 

Spessart.  Vorderer Spessart

Wenn die  Urkahl  die Sedimente angeliefert hat,  bestand offensichtlich schon ein Abfluss des 

heutigen Kahlgrundes zur HanauSeligenstädte Senke hin. Das heutige Durchbruchstal der Kahl 

wird aber nicht durch Anzapfung eines bestehenden Fließgewässer im heutigen  Kahlgrund  er

klärt. Die Entstehung des Kahldurchbruches muss in die vorherrschende Flächenbildungsdyna

mik des Untermiozäns eingebunden werden. Mit der untermiozänen Landoberfläche hat sich 

das Niveau der  Urkahl  geologisch vom Buntsandstein bis   in  das  Niveau des  kristallinen Ge

steinsuntergrundes   abgesenkt.  Diese   relative   Tieferlegung   der   Landoberfläche   inklusive   der 

Urgewässersysteme korreliert mit epirogenen Hebungen des gesamten Gebietes. Der Kahldurch

bruch wäre demnach als epigenetischer Durchbruch einzuordnen, der durch das Herunterproji

zieren der Urkahl von relativ höher gelegenen Rumpfflächenniveaus herrührt.

4.3.2.2 Aufwölbung der SpessartRhönSchwelle – Hebung des Spessarts

Im zentralen Untersuchungsgebiet erfolgte gegenüber den westlichen Randsenken eine großräu

mige Hebung. Für eine untermiozäne Belebung der Aufwölbung der  SpessartRhönSchwelle 

spricht die Bruch und Verwerfungstektonik des Schlüchterner Beckens. Die Tektonik in diesem 

Bereich steht im Zusammenhang mit der Belebung der  Schlüchterner Mulde  und der  Kinzig

Mulde,   in   deren   Kreuzungsbereich   das   Schlüchterner   Beckens   liegt.   Es   muss   angenommen 

werden, dass auch die SpessartRhönSchwelle als parallele Struktur zur KinzigMulde in Bewe

gung kam und herausgehoben wurde. 

Im Bild der Streichlinien des Spessarts (MATTHESS & MURAWSKI 1978, MURAWSKI 1992; Kap. 

2.1.3.2, Abb. 5) ist die SpessartRhönSchwelle bzw. ihr südwestlicher Teil, die Spessartschwelle, 

als   Aufwölbung   gut   erkennbar.  Wenn   die   Karte   auch   kritisch   bewertet   werden   muss   (Kap. 

2.1.3.2),   können   auf   dieser   Grundlage   doch   Überlegungen   über   einen   Zusammenhang   von 

Schichtlagerung und Stufenposition angestellt werden. Es fällt zunächst auf, das die Stufenfront 

halbkreisförmig dort lokalisiert ist, wo eine kuppelartige Aufwölbung des Untergrundes vorliegt. 

Die Lage der Sandsteinstufe steht offensichtlich mit dieser lokalen Aufwölbung im Zusammen

hang. Das Schichteinfallen nach SE, das im Abdachungsgebiet (GeoRE SHAD) östlich des Hö
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henrückens  Geiersberg  (GeoRE   SHHR6)  anschließt,   hat   mit   der   Stufengenese   dementspre

chend nichts zu tun. 

Auch der eigentümliche, gewinkelte Verlauf der Stufe kann mit dem Schichteinfallen nach SE 

nicht in Einklang gebracht werden. Der Stufenabschnitt (GeoRE SSWH4) nördlich des Laufach

tales zwischen  Sailauf/Eichenberg  und  Laufach/Hain  verläuft parallel zum Schichteneinfallen. 

Ein kontinuierliches Schichteinfallen,  wie  es  herkömmliche Modelle  der Schichtstufenentste

hung fordern (SCHMITTHENNER 1954), ist im Fall der Landstufe des Buntsandsteins nicht gege

ben. Die Entstehung der Landstufe im Spessart ist im Wesentlichen durch flächenbildende For

mungsmechanismen zu erklären (Kap. 4.3.2.3.1). 

Auch die Morphologie beinhaltet Informationen über Hebungsaktivitäten im Untersuchungsge

biet.  Grundlage bildet  eine Reliefdarstellung, die GISgestützt  erarbeitet wurde (Abb. 46,  Kap. 

4.2.4). Es wurde darauf hingewiesen, dass sich rheinische Elemente im Relief der obersten Relief

stockwerke durchpausen. Sie gehen vermutlich auf Deformationen zurück, die als Auswirkungen 

des Einbruchs am Oberrheingraben zu sehen sind und daher vergleichbar der  Klingenberger 

Tonlagerstätte ins Oligozän zu stellen sind (Kap. 4.2.4). 

Die Richtungen, die im Relief zum Teil in niedrigeren Niveaus vorherrschend auftreten, weichen 

von der rheinischen Richtung etwas ab. Es ist nahezu ein Umkippen der Vorzugsrichtungen zu 

flacheren  Winkeln   erkennbar.   Insbesondere   die   Stufentrauf  (GeoRE   SSSH3),   die   bei   dieser 

Analyse durch das 400 m NNNiveau definiert wurde, ist wesentlich flacher ausgerichtet als der 

rheinisch streichende  WalmHöhnrücken  Eselshöhe  (GeoRE SSWH3). Auch Teilbereiche des 

Höhenrückens  Geiersberg  (GeoRE   SHHR9)  folgen   tendenziell   den   flacheren   Winkeln. 

Daneben kann diese flachere Richtung auch an der 400 m NNFläche der SEAbdachung (GeoRE 

SHAD) festgemacht werden. Andere Höhensysteme, wie z.B. die Dachfläche Hirschberg (Geo

RE SHDF5),  zusammen mit Abschnitten des  Höhenrückens  Waldspitze  (GeoRE SHHR3), 

folgen schließlich konsequent der erzgebirgischen Richtung. Auch die südlichen Rahmenhöhen 

(Steckenlaubshöhe  GeoRE SHDF9  und  Sohlhöhe  GeoRE SHDF8) des  Intramontanen Be

ckens (GeoRE SHIMB1) sind vorzugsweise erzgebirgisch ausgerichtet. 

Diese Umorientierung der Vorzugsrichtung von rheinisch nach erzgebirgisch kann mit einer Be

lebung   der  SpessartRhönSchwelle  begründet   werden,   die   ebenfalls   erzgebirgischen   Rich

tungen folgt. Dementsprechend haben sich die strukturellen Vorgaben im Relief durchgepaust 

und die Differenzierung der Hochgebiete mitbestimmt. Dies wurde erst dadurch möglich, dass 

die tropoid geprägte Verwitterungsdynamik aufgrund der klimatischen Veränderungen seit dem 

Untermiozän   nicht   mehr   undifferenziert   wirken   konnte.   Das   strukturelle   Inventar   wurde   im 

Zuge der restriktiven Flächenbildung sukzessive  in Wert gesetzt.  Die geologischen Strukturen 
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haben zunehmend Einfluss auf die Reliefgestaltung, indem z.B. die Vorzugsrichtungen im Relief 

übernommen werden. 

Es zeigt sich, dass im höher gelegenen Spessartrelief ein Wandel sowohl der klimatischen Be

dingungen wie auch tektonischer Aktivitäten dokumentiert ist. Beide Veränderungen überlagern 

sich, so dass eine zunehmend differenzierte Verwitterung und Abtragung mit zunehmend erzge

birgisch streichenden Strukturen einhergeht.  Dieser Wandel hat   insbesondere die Entstehung 

der Landstufe beeinflusst, die im Unteren Buntsandstein ausgebildet ist. 

4.3.2.3 Restriktive Flächenbildung und Flächentieferschaltung im Vorderen Spessart

Herkömmliche, strukturbetonte Erklärungsansätze zur Entstehung von Schichtstufen (TRICART 

1951, SCHMITTHENNER 1954 1956, SCHMIDT 1976, FISCHER 1998) können im Spessart nicht 

angewendet werden. Dies belegt allein die Schichtlagerung des Buntsandsteins, welche die groß

tektonische   Entwicklung  des   Gebietes   veranschaulicht.   Durch   die   zentrale   Aufwölbung   der 

SpessartRhönSchwelle  war   nie  eine  einheitlich   einfallende   Gesteinslagerung  vorhanden,  so 

dass der Mechanismus der Rückverlagerung der Stufenfront nie hätte funktionieren können. Die 

Entstehung   der   Stufe   ist   nur   durch   selektiv   wirkende   Flächenbildungsprozesse   zu   erklären. 

Dieser Formungsmechanismus wurde als restriktive Flächenbildung beschrieben (BOLDT 1998, 

2001). Die folgende morphogenetische Betrachtung zeigt auf, dass auf Grundlage der restriktiven 

Flächenbildung eine Genese der Sandsteinstufe plausibel erklärt werden kann. 

4.3.2.3.1 Strukturunabhängige Entstehung der Sandsteinstufe 

Die Sandsteinstufe orientiert sich abwechselnd in rheinischer bzw. flach rheinischer daneben in 

herzynischer Richtung (Kap. 2.2.8). Höchstens der herzynisch orientierte Stufenabschnitt (Geo

RE SSWH4)  könnte durch Verwerfungstektonik beeinflusst worden sein. Die tektonische Ak

tivität   in  dieser  Richtung wird  allerdings  als   jungkimmerisch eingestuft  und  ist  dementspre

chend weit älter als die Entstehung der Buntsandsteinstufe selbst. Verwerfungen dieser Richtung 

waren im Miozän nicht mehr aktiv, sie wurden aber von der Tiefenverwitterung als Schwäche

zone genutzt und als solche inwertgesetzt. Für einzelne AusliegerInselberge (GeoRE SSIB2, 

GeoRE   SSIB3,   GeoRE   SSIB5,   GeoRE   SSIB6)   des   angesprochenen   Stufenabschnitts 

Sailauf/EichenbergLaufach  wurde   im   Sattelbereich   eine   Störung   vermutet   (OKRUSCH   & 

WEINELT 1965, Kap. 2.2.8.4.4). Diese Konstellation impliziert aber nicht, dass diese Störung aktiv 

war, als die Inselberge herauspräpariert wurden. Es ist viel naheliegender, dass die Tiefenver

witterung diese Schwächezone nutzte und somit die Lage der Einsattelung vorgab.

Für die rheinische Richtung gibt es in diesem Gebiet keine bekannte Verwerfungstektonik, so 

dass der reliefbildende Einfluss tektonischer Prozesse auch für diese Richtung ausgeschlossen 

werden kann. Bereits im Alttertiär entstanden aber Strukturen, vermutlich als lokale, rheinisch 
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streichende   Deformationen,   die   bereits   einen   moderaten   Einfluss   auf   die   tropoid   geprägte 

Verwitterungsdynamik hatte (Kap. 4.2.4).  Vorderer Spessart

Enstscheidend ist, dass sich strukturelle Vorgaben, wie eben geschildert, erst seit dem Untermio

zän in der Reliefgestaltung durchsetzen konnten. Die Hintergründe sind in der nachlassenden 

Verwitterungsintensität zu suchen, die mit den klimatischen Veränderungen korrespondiert. Die 

chemische Intensivverwitterung wirkte insgesamt fort, beschränkte sich allerdings auf Bereiche 

mit  günstigen Voraussetzungen.  Porenvolumen (Korngrößen),  Mineralzusammensetzung,  Ge

steinschemismus oder die morphologische Position gehören zu den beeinflussenden Größen der 

Intensivverwitterung  (BORGER 1992, 2000). Letztendlich beeinflussen diese Gesteinsparameter 

das Angebot an Wasser, das als Träger chemischer Prozesse eine übergeordnete Rolle spielt.   

Der  Bereich des  heutigen  Vorderen  Spessart  bot  offensichtlich günstige Voraussetzungen für 

eine fortschreitende chemische Verwitterungsdynamik. Evtl. bestand im heutigen Stufenvorland 

eine leichte Senke, die ein erhöhtes Angebot an Oberflächenwasser veranlasste. Denkbar wäre 

auch eine erhöhte Grundwasserzügigkeit in Richtung des Vorderen Spessarts, der an die Denu

dationsbasis der HanauSeligenstädter Senke anschließt. Letztlich können die Hintergründe der 

fortschreitenden Intensivverwitterung nicht mehr eindeutig rekonstruiert werden. Es kann aber 

belegt werden, dass die chemischen Verwitterungsprozesse in diesem Gebiet fortwirkten, wäh

rend sie in exponerten Lagen weitestgehend reduziert wurden. 

Die Sandsteine des Unteren Buntsandsteins sind im Bereich der Sandsteinstufe abschnittsweise 

intensiv  chemisch verwittert   (Kap.  3.1.3).  Die  vorgelagerten AusliegerInselberge des  Sailauf

Rottenberger InselbergKomplexes  und des  GailbachDörrmorsbacher InselbergKomplexes 

sind ausnahmslos bis zu den Tonsteinen des Bröckelschiefers chemisch zersetzt (Kap. 2.2.8.4). 

Eingeklemmte BuntsandsteinSchollen an der  Spessartrandverwerfung, westlich des heutigen 

HahnenkammHaidkopfHöhenzuges (NRE 142.0) sind ebenfalls völlig chemisch verwittert. Es 

ist mehr als naheliegend, dass der gesamte Bereich zwischen heutiger Stufenfront bis an den 

heutigen  Hahnenkamms  heran  durch die  chemische  Intensivverwitterung beeinflusst  wurde. 

Dieser Bereich war Bestandteil einer tiefgründigen Verwitterungsdecke, die sich ausgehend von 

den WalmHöhenrücken (GeoRE SSWH) in westliche Richtung erstreckte. 

Eine spiegelbildliche Situation gab es östlich des  WalmHöhenrückens  Eselshöhe  (GeoRE SS

WH3) im Bereich des heutigen Intramontanen Beckens (GeoRE SHIMB1). SandsteinSaproli

te als Hinweis auf die jungtertiäre Verwitterung konnte auch hier festgestellt werden, wenn auch 

nicht flächendeckend. Es hat den Anschein, dass dieser Bereich chemisch geringer beansprucht 

wurde, als das Gebiet westlich der Eselshöhe. 
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Am Aufschluss Baßberg konnte die lokale Anpassung der Verwitterungsbildungen an das Kluft

netz nachgewiesen werden (Kap. 3.1.3.3.2, Abb. 34). Die Intensivverwitterung orientierte sich am 

plombierten und damit hydrologische Prozesse beeinflussenden Kluftnetz. Sie wirkte dadurch 

im SandsteinUntergrund teilweise selektiv und verursachte ein unregelmäßiges Verwitterungs

muster.  Das Füllmaterial  der  Klüfte  stammte  z.B.  aus  den oberflächennahen Horizonten der 

miozänen Oberfläche.  Das Tonreiche und Sesqioxidreiche  Substrat  wurden teilweise   in  das 

Kluftnetz eingeschlemmt und konnte dann laterale Zirkulationen der Verwitterungslösung be

einflussen. Ein Beispiel eines eingeschlemmten Rotlehms fand sich auch in einer Kluft im Stein

bruch Kuppe bei Sailauf/Eichenberg. 

Die   SandsteinSaprolite   insbesondere   im   Bereich   des   Stufenhanges   oder   der   AusliegerIn

selberge belegen, dass die Position der Stufe nicht konsequent den strukturellen Vorgaben folgt. 

Die   spätere   Ausräumung   der  Verwitterungsdecke   orientierte   sich   zumindest   in   einigen   Ab

schnitten der Stufe nicht am selektiv verwitterten Gesteinsuntergrund. Der leicht erodierbare 

SandsteinSaprolit   wurde   nicht   konsequent   ausgeräumt,   sondern   liegt   heute   noch   in   ex

ponierten Lagen der Stufe. 

Darüber hinaus gibt es für die Sandsteinstufe keinen klar definierbaren Stufenbildner. Es kann 

keine Sandsteinlage benannt werden, die in besonderer Weise die Morphologie der Sandstein

stufe  prägt.   Im  Querprofil   ist  die  Stufe   teils  getreppt  aufgebaut.   Nach  einem   Steilanstieg   im 

Heigenbrücker Sandstein (suGH) geht der Stufenhang an der Trauf in eine Verflachung über. Die 

Lage der Trauf scheint eher mit dem 400 m NNNiveau zu korrelieren als mit dem ECKschen Ge

röllhorizont (suGE), der teilweise in diesem Höhenniveau liegt. Im Miltenberger Dickbanksand

stein suGD steigt die Landoberfläche, z.T. in verschiedene Verebnungsniveaus gegliedert, zum 

WalmHöhenrücken   an.   Der  WalmHöhenrücken   liegt   über   weite   Bereiche   in   der   gleichen 

Einheit   des   Buntsandsteins.  Teilweise  bildet   der  Tonlagensandstein  der   Salmünster  Wechsel

Folge (suSM) den Untergrund des WalmHöhenrückens. 

4.3.2.3.2 Selektive Flächenbildung im Stufenvorland und InselbergEntstehung 

Die  Walmbereiche   sind   nach   dem   Prinzip   der  divergierenden  Verwitterung   und   Abtragung 

BREMER's (1971) aus den flächenbildenden Prozessen ausgeklammert  worden. Eine flächen

hafte   Tieferschaltung   der   Landoberfläche   erfolgte   dagegen   im   heutigen   Stufenvorland.   Die 

denudativen Prozesse orientierten sich am bereits aufgearbeiteten Material der Verwitterungs

rinde, sie setzten aber nicht konsequent die Bereiche unterschiedlicher Verwitterungsintensität 

inwert.   Es   blieben   Flächensäume   entlang   der   Walmbereiche   erhalten,   deren   Untergrund 

ebenfalls   tiefgründig   zersetzt   ist.   Daneben   wurden   einige  AusliegerInselberge  von   der 

Abtragung ausgespart, deren Sandsteinuntergrund auch bis auf das Niveau der Tonsteine der 

BröckelschieferFolge chemisch aufgearbeitet wurde (Abb. 66). 
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Für die Entstehung einiger Inselberge könnte ein Abdeckelungseffekt verantwortlich sein. An der 

Kuppe  des  Rottenberges,  des  Schwab, des  LindenBerges  und des  BischlingsBerges  wurden ge

bleichte, aber feste, feinkörnige, dünnbankige SandsteinLesesteine angetroffen, die bereits dem 

ECKschen Geröllhorizont zugeschrieben wurden (OKRUSCH & WEINELT 1965). Es hat den An

schein, dass diese Gesteinslage durch sekundäre Zufuhr von quarzitischem Bindemittel an Fes

tigkeit gewonnen hat. Diese vermutlich lokale mechanische Festigkeit des suGE konnte im Zuge 

der fortschreitenden Tiefenverwitterung der Umgebung geringfügig betont werden. 

Die Erhaltung der Inselberge und ihre heutige Lage vor der Sandsteinstufe wird aber auch auf 

tektonische Strukturen zurückgeführt. Das Profil BischlingsBerg – Sandsteinstufe (Kap. 2.2.8.4.1, 

Abb.   24)   verdeutlicht   die  Tiefschollenposition   des  BischlingsBerges  gegenüber   den   angren

zenden SandsteinHöhen. MURAWSKI (1967b: 125) macht die grabenartige Struktur für die „re

gionale   Lokalisation   dieser   Zeugenberge“   verantwortlich,   die   eine   vergleichsweise   zurücktre

tende Erosionsdynamik bedingt. Es fällt auf, dass alle InselbergBereiche des Spessarts von frän

kisch streichenden Störungen bzw. Störungsbündeln begleitet  werden. Daneben muss festge

stellt  werden, dass der  KlosterbergRottenbergKomplex und der  GräfenBerg  im Bereich einer 

Sattelachse des Grundgebirges liegen (MURAWSKI 1967b).

Abb. 66: Foto: AusliegerIn
selberg Klosterberg – 
Rottenberg bei Feldkahl 
und Sandsteinstufe bei 
Sailauf/Eichenberg.

Die   tiefgründige   SandsteinVerwitterung   gerade   im   Bereich   der   Inselberge   verdeutlicht,   dass 

morphogenetische Ansätze die tropoide Flächenbildungsdynamik berücksichtigen müssen. Die 

Entstehung der Inselberge kann auf heute nicht mehr exakt nachvollziehbare Unstetigkeiten im 

Verwitterungsgeschehen   zurückgeführt   werden.   Lokale   Einkieselung   poröser   Sandsteinlagen, 

z.B. des ECKschen Geröllhorizontes, ist eine Möglichkeit (vgl. ADAMOVIČ 2001). Es könnte auch 



Regionale Morphogenese 235

eine Betonung von Klüften, Störungen oder lokalen tektonischen Deformationen erfolgt sein. 

Strukturelle  Vorgaben   oder   tektonische   Impulse   können   zu   einer   geringfügigen   morpholo

gischen Akzentuierung eines Flächenbereiches innerhalb der Rumpffläche geführt haben. 

Nach dem Prinzip der divergierenden Verwitterung und Abtragung BREMER's (1971) wurde das 

Umland weiter flächenhaft tiefergeschaltet, während kleinere Bereiche ausgespart wurden. Bei 

zunehmender Eintiefung der umgebenden Fläche hat sich der Freistellungseffekt nur noch ver

stärkt, da die exponierten Bereiche nicht mehr durch staunasse, sondern durch wechselfeuchte 

Bedingungen   geprägt   wurden.   Somit   konnten   im   Zuge   der   sukzessiven   Flächenbidlung   im 

Stufenvorland einzelne  Kuppen als  AusliegerInselberge  herauspräpariert  werden.  Vermutlich 

waren es zunächst moderate Formen im Bereich der Inselberge, wie auch im Bereich der Land

stufe. Sie wurden in späteren Formungsabschnitten deutlich akzentuiert. 

Auch andere InselbergKomplexe des Untersuchungsgebietes können auf diese Weise morpho

genetisch erklärt werden. Bei den  Meerholzer Zeugenbergen  hat sich im Volksmund ein geo

graphischer Begriff zur Umschreibung dieser Hügelgruppe etabliert. Als  Zeugenberge  wurden 

herkömmlich die der Schichtstufe vorgelagerten Kuppen definiert, die im Zuge der Rückverlage

rung   einer   Schichtstufe   ausgespart   wurden.   Die   Terminologie   geht   auf   die   Arbeiten   von 

SCHMITTHENNER (1954) zurück und ist morphogenetisch mit der Schichtstufenentwicklung 

durch   Stufenrückverlagerung   nach   rückschreitender   Erosion   der   obsequenten   Fließgewässer 

verknüpft (TRICART 1951, SCHMITTHENNER 1954, SCHMIDT 1976, FISCHER 1998, AHNERT 

2003). 

Wie  dargestellt,   kann   die  Entwicklung  der   Sandsteinstufe   über  den  Mechanismus  der  diver

gierenden Verwitterung und Abtragung plausibel erklärt werden. Die Landstufe und Inselberge 

sind demnach durch selektive flächenbildende Prozesse lagekonstant aus dem Untergrund her

auspräpariert  worden. Eine rein strukturbetonte Entstehung als Schichtstufe kann weder mit 

den strukturellen Vorgaben noch mit  den tropoiden Klimabedingungen in Einklang gebracht 

werden. Auch der Prozess der rückschreitenden Erosion ist am Beispiel der Sandsteinstufe des 

Spessarts nicht vorstellbar (vgl. SCHWENZER 1967a). 

Der   Beginn der Tieferschaltung der Flächen und die Entstehung der Landstufe sowie der Aus

liegerInselberge  muss  zeitlich  in  das  Untermiozän gestellt  werden.  Eine  kontinuierliche He

bung,  welche die  Impulse für  die  flächenhafte Eintiefung des Gebietes gab,   ist  seit  dem Un

termiozän belegt (Kap. 4.3.2.2). Daneben kann aufgrund der Staurolithführung von untermio

zänen Sedimenten der HanauSeligenstädter Senke auf eine Ausräumung der Sandsteinschich

ten im Miozän geschlossen werden (Kap. 4.3.2.1). 
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4.3.2.3.3 Entstehung des Erbinselberges HahnenkammHaidkopf

Die Entstehung des  HahnenkammHaidkopfHöhenzuges  kann auf  die gleiche Weise erklärt 

werden, wie die Entstehung der AusliegerInselberge. Es ist zunächst unerheblich, welche Ge

steine im Untergrund verbreitet sind. Unabhängig von der sedimentären oder metamorphen Ge

steinsgrundlage wurde noch im Alttertiär der Untergrund undifferenziert durch die chemische 

Intensivverwitterung aufgearbeitet. Belege für die intensive chemische Beeinflussung der meta

morphen Gesteine des Hahnenkamms wurde bereits im Profil Eichelberg (Kap.3.1.3.1, Abb. 32) 

und  Profil Mömbris  gefunden (Kap.3.1.3.1,  Abb. 30).  Ein beachtlicher Nachweis des tiefgrün

digen   Gesteinszersatzes   im   Kristallingebiet   konnte   im  QuarzitBruch   Hemsbach  erbracht 

werden (Kap.3.1.3.1, Abb. 31). 

Zeitgleich   zu   den   Untersuchungen   im   QuarzitBruch   wurden   Sondierungsarbeiten   des   Be

treibers  durchgeführt,  die  Informationen zur Gesteinsqualität   im nördlichen Erweiterungsbe

reich liefern sollten. Die Aushubarbeiten führten zu interessanten Aufschlussbedingungen. Der 

geklüftete Quarzitschiefer und Glimmerschiefer mit Quarzitlagen folgt im südwestlichen Strei

chen dem  HahnenkammHöhenzug (LORENZ 1996). Die Schieferflächen fallen mit 55°  bis 67° 

nach NW bis N ein (OKRUSCH et al. 1967). Zur Landoberfläche hin, welche die metamorphen 

Gesteine in spitzem Winkel schneidet, geht das mechanisch feste Ausgangsgestein im Bereich 

der Abbausohle lateral in eine weiche grabbare Varietät über. Es handelt sich um einen tiefgrün

digen   Gesteinszersatz,   der   von   intensiven   Einfärbungen   begleitet   wird.   Entsprechend   den 

Schichtflächen   können   streifenfömig   gelbe,   rote,   violette   bis   schwarze   Farbtöne   auftreten. 

Daneben gibt es reduzierte Partien mit einheitlich grauen Farben. Der Gesteinszersatz erreicht 

Mächtigkeiten bis zu 15 m mit basal unscharfem Übergang zum bergfrischen Gestein. Einzelne 

Lagen chemisch zersetzten Gesteins können gangartig tief in das feste Gestein hineingreifen. Die 

Verwitterungsprodukte   in   Form   bauxitischer  Tone   zeugen   von   einer   fast   vollständigen   che

mischen Aufarbeitung des anstehenden Gesteins (LORENZ 2002). 

Bemerkenswert ist die räumliche Anordnung saprolitisierter Gesteine, die dem Verlauf der re

zenten Oberfläche weitestgehend folgen. Die höchsten Erhebungen des Hahnenkamms (435,4 m 

NN), angedeutet durch die Felsdurchragungen des Quarzits, liegen bergfrisch vor und sind nicht 

chemisch zersetzt.  Die Saprolitisierung beginnt offensichtlich im Hangbereich und ist nur im 

Steinbruch selbst  nachzuvollziehen.  Eine etwa 4 m mächtige mehrgliedrige,   teils   lößlehmge

stützte Hangschuttdecke führt in mehreren Horizonten Steine und Blöcke ausschließlich des fes

ten Quarzits (Kap.3.1.3.1, Abb. 67). Durch solifluidale Prozesse wurde die Grobfraktion von höhe

ren Positionen des  Hahnenkamms  angeliefert. Der Lesesteinbefund außerhalb des Steinbruch

bereiches liefert deshalb nur feste Quarzite, welche die eigentliche oberflächennahe Konsistenz 

des   Gesteinsuntergrundes   verschleiern.   Die   Fehlinterpretation   des   Lesesteinbefundes   liefert 
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dementsprchend der Einordnung des Hahnenkamms als 'Härtling'  Vorschub. 

Dieser Befund belegt, dass die Entwicklung des Hahnenkamms im Zusammenhang mit der tro

poiden Verwitterungsdynamik zu sehen ist. Es ist anzunehmen, dass sich die heutige morpholo

gische   Aufwölbung   bereits   im   jungtertiären  Verwitterungsgeschehen   andeutet.   Damit   ist   ge

meint, dass der Quarzit/Glimmerschiefer (si,gl) bereits als geringfügige Erhöhung innerhalb der 

jungtertiären Verwitterungsdecke bestand. Bei der planparallelen Tieferschaltung der Rumpfflä

che konnte dieser Bereich herauspräpariert werden, als die chemische Verwitterung nicht mehr 

in der Lage war, die Flächentieferschaltung durch undifferenzierte Tiefenverwitterung zu kom

pensieren. BÜDEL (1986: 66ff) hat solche azonalen Inselberge als Erbinselberge bezeichnet. 

Abb. 67: Foto: Saproli
tisierter Glimmer
schiefer/Quarzit im 
QuarzitBruch Hems
bach, nördliche Abbau
wand.

Die morphologische Entwicklung beginnt mit dem Stadium des Primärrumpfs,  der  im Eozän 

und Oligozän noch im Buntsandstein ausgebildet war (Kap. 4.2.1, Kap. 4.3.2.3.2, Abb. 68). Die In

tensivverwitterung  berücksichtigte  das   jeweilige   Niveau  des  Meeresspiegel   in   der  HanauSe

ligenstädter Senke.  Das Tertiärbecken stellt eine wichtige orographische Referenzfläche für die 

umliegenden   Flachlandschaften   dar.   GOLWER   (1968:   182)   beschreibt   eine   oligozäne   bis   un

termiozäne   „flache   Landschaft   mit   verlandeten   Süßwasserseen“   und   spielt   damit   auf   die 

geringen Höhenlagen an. 

Motor der Flächentieferlegung und der Freistellungsprozesse am  Hahnenkamm  ist die anhal

tende Heraushebung des Gebietes (vgl. auch Kap. 4.4). Es wird vorausgesetzt, dass die herzynisch 

bis fränkisch streichenden Verwerfungen konsoldiert und nicht mehr aktiv waren. Mit der Her

aushebung gingen aber beachtliche Bewegungen der  Spessartrandverwerfung  einher, die NS 

bzw. NESW streicht (Abb. 68). 



Regionale Morphogenese 238

Abb. 68: Entwicklung der Landstufe des Buntsandsteins, der AusliegerInselberge und des Erbinselberges
HahnenkammHaidkopf durch restriktive Flächenbildung. 
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Durch die Vorlandtieferlegung konnte die Sandsteinstufe herauspräpariert  werden. In einigen 

Bereichen der Landstufe sind Zwischenniveaus eingeschaltet, die belegen, dass im Zuge der fort

schreitenden Flächentieferlegung immer mehr Bereiche ausgespart wurden. Die untermiozäne 

Rumpffläche erreichte, geologisch gesehen, permische Sedimentgesteine (falls vohanden, siehe 

Kap. 2.1.2.3) oder die metamorphen Gesteine des Grundgebirges.  Der Gesteinswechsel im Un

tergrund der untermiozänen Rumpffläche fällt   in einen Zeitraum, der auch von klimatischen 

Veränderungen   und   von   einem   Wandel   in   der   Flächenbildungsdynamik   geprägt   ist.   Der 

Quarzit/Glimmerschiefer   wurde   noch   geringfügig   chemisch   aufgearbeitet,   innerhalb   der 

Verwitterungsdecke aber  schon als  bergfrischer  Kern akzentuiert.  Die  anschließende Ausräu

mung der chemisch aufbereiteten Gesteine hat dazu beigetragen, dass der HahnenkammHaid

kopfHöhenzug bereits als Aufwölbung in Erscheinung trat. 

Die   Urkahl,   deren   ursprünglicher   Quellbereich   vermutlich   in   der   Umgebung   von  Mömbris/ 

Schimborn  zu   suchen   ist,   entwässerte   das   Stufenvorland   in   Richtung  HanauSeligenstädter 

Senke. Der Oberlauf der  Kahl bzw. der  Westernbach waren also subsequent vor der Stufe aktiv 

und   strebten   zunächst   der  Aschaff  zu   (WILZ   1911).   Noch   während   der   aktiven   Bildung   der 

Rumpfflächen   im  Vorderen   Spessart  wurde   diese   Fließabschnitte   an   das  Kahlsystem   ange

schlossen. Durch die Heraushebung des Gebietes wurde der Gewässerlauf fixiert und die  Kahl 

konnte sich epigenetisch29  in den Untergrund einschneiden und ihr  heutiges Durchbruchstal 

(GeoRE SVAG1) herausarbeiten. Heute besitzt die Kahl ein nahezu ausgeglichenes Längsprofil 

(Kap. 6 Anhang, Abb. 87). Der Hahnenkamm ist im Profil allenfalls durch eine schwache Aufwöl

bung der Profillinie zwischen Gewässerkilometer 10 und 15 erkennbar.  Vorderer Spessart 

Die  Verwitterungsbildungen   des   Glimmerschiefer/Quarzits,   die   im  Bruch   Hemsbach  aufge

schlossen sind, gehören in die erste Einschneidungsphase der Kahl. Hier sind offensichtlich Pro

zesse der   fluvialen Zerschneidung noch nicht  dominant wirksam. Die Zersatzzone   im Bruch 

Hemsbach deuetet darauf hin, dass die Intensivverwitterung zumindest lokal varriierend wirk

sam war. Infolge der Flächenexpansion der Rumpfflächen im 300 m NNNiveau wurden Bereiche 

im heutigen Durchbruchstal in flächenbildende Prozesse einbezogen. In geringer Entfernung, im 

Bereich des  Kahldurchbruchs, deuten zahlreiche Verebnungen beidseitig des Tales im Niveau 

zwischen 280 und 330 m NN (SCHWENZER 1967a) auf vererbte Altflächen hin. 

Die weitere Ausgestaltung des  HahnenkammHaidkopfHöhenzuges  erfolgte im Miozän und 

Pliozän. Flächenbildende Prozesse beschränkten sich auf das Gebiet des inneren Vorspessarts. 

Der Quarzit/Glimmerschiefer wurde zusehends nach dem Prinzip der divergierenden Verwitte

rung und Abtragung (BÜDEL 1981, BREMER 1989) akzentuiert.  Der  HahnenkammHaidkopf

29 Je nach Blickwinkel sind beide Begriffe anwendbar.
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Höhenzuges bildet einen Riegel des intra bzw. randmontanen Beckens i.S. von NIEMZ (1964). 

Dies wird im Profil Neuses – Eselshöhe (Abb. 68) nicht besonders deutlich, allerdings ist auch zu 

berücksichtigen,   dass   dieses   Profil   den   nördlichen,   schwächer   akzentuierten   Höhenrücken 

schneidet.  Der  Hahnenkamm  selbst  erreicht  mit  435,4  m  NN vergleichbare  Höhen  zur  Stuf

entrauf an der Kuppe (423 m NN). Dieser Abschnitt des Erbinselberges beinhaltet somit Flächen

reste,   die   ein   erstes   Stadium   der   restriktiven   Flächenbildung   im   Vorderen   Spessart   re

präsentieren. Vorderer Spessart 

4.3.2.3.4 Entwicklung der P1 und P 2Fläche im Vorderen Spessart 

Im Vorderen Spessart wurden von SCHWENZER (1967a) im Rahmen morphologischer Untersu

chungen des Gebietes Flächenreste erkannt und kartographisch festgehalten. Es handelt sich um 

die Bereiche ZiegelBerg, Schneppenbacher Höhe und Kalmus, sowie der Höhenzug Auf der Höh, 

die hier als Dachfläche/Rumpftreppengebiet festgehalten wurden (GeoRE SVDF1, GeoRE SV

RT2, GeoRE SVRT4). Diese Flächen werden von der Kahl und dem Westerngrund eingerahmt 

und darüber hinaus vom Krombach und Schneppenbach in einzelne Rücken gegliedert. 

Die Flächenreste wurden von SCHWENZER (1967a) in zwei verschiedene Niveaus gegliedert, die 

als P1 und P2Fläche bezeichnet wurden. Aufgrund der absoluten Höhenposition von 320340 

m NN könnte die P1Fläche mit der Thundorfer Phase BOLDT's (1997) und/oder mit der Obe

ren Gäufläche BÜDEL's (1957) parallelisiert werden und entsprechend ins Unterpliozän gestellt 

werden. Die jüngere P2Fläche im Niveau von 270300 m NN wurde entsprechend ins Oberplio

zän gestellt und korelliert Niveaubezogen und zeitlich mit der Hauptgäufläche BÜDEL's (1957). 

Anhaltspunkt   der   zeitlichen   Einordnung   war   auch   die  Einmuldung   des  Aschaffgebietes,   die 

ebenfalls als Oberpliozän angesehen wird (NIEMZ 1964). 

Die pliozäne Einordnung der P1 und P2Fläche des Vorderen Spessarts ist insofern problema

tisch,   als   sie   mit   den   Befunden   aus   der  HanauSeligenstädter   Senke  nicht   kompatibel   ist. 

Anhand der Staurolithführenden untermiozänen Sedimente muss gefolgert werden, dass das 

SandsteinMaterial des Vorderen Spessarts im Untermiozän bereits weitestgehend ausgeräumt 

war. Da die P1 und die P2Fläche zu einem Großteil im Liefergebiet der Staurolithführenden 

Sedimente   ausgeprägt   ist,   muss   die   Bildung   der   Flächen   entsprechend   früher   eingeordnet 

werden. Die Bildung dieser Flächen muss ebenfalls untermiozänen Alters sein. 

Die Verebnungen, die im Bereich der P1 und der P2Fläche kartiert wurden (Kap.3.2.2), kappen 

verschiedene Gesteinsschichten oder Verwerfungen. Das wurde im GISgestützten Abgleich von 

Verebnungen und der Geologie ermittelt (Kap.3.2.2.5).  WEIDMANN (1929) und SIEBERT (1934) 

haben   bereits   darauf   hingewiesen,   dass   der   Strukturbau   des   Grundgebirges,   insbesondere 

kleinepirogene Strukturen nicht mit der heutigen Oberflächenform korrelieren. Auch SCHWEN



Regionale Morphogenese 241

ZER (1967a: 22) erkennt die Kappung von Strukturen und kommt zum Schluss: „P1 und P2 sind 

Verebnungen von Rumpfflächencharakter“. 

Ein Beleg für Kappungen von geologischen Strukturen gibt es im Bereich des Höhenrückens Auf 

der Höh (GeoRE SVRT4) zwischen Johannesberg/Daxberg und der Feldkahler Höhe, der eben

falls zur P1Fläche gezählt wird. Im Wesentlichen liegt der gesamte Höhenzug im Staurolithgneis 

(cb,gn),   wird   aber   nahe   der  Feldkahler   Höhe  auch   von   MuskovitBiotitGneis   (mbgn)   und 

schließlich von ZechsteinDolomit unterlagert. Daneben wird der Höhenzug von verschiedenen 

herzynischen Störungen, morphologisch unbeachtet, gequert. Letztlich muss man im gesamten 

Ausstrichbereich kristalliner Gesteine eine undifferenzierte Flächenbildung fordern, da lithogen 

keine   Flachformen   und   damit   kein   potenzielles   Adaptionsniveau   vorgegeben   werden.   Man 

kommt aufgrund der strukturunabhängigen Anlage der P1und der P2Fläche zu dem Schluss, 

dass  Prozesse  der   tropoid  geprägten Flächenbildung  für  die  Entstehung der  Flächenreste   im 

Vorderen Spessart verantwortlich sind. Vorderer Spessart  

4.3.3 Ausgestaltung der Intramontanen Becken

Das  Intramontane Becken BaßbergSailhöhe (GeoRE SHIMB1) wurde zunächst in der Hö

henschichtenkarte erkannt (Kap. 2.2.5). Der Beckencharakter ist im Wesentlichen durch die ex

ponierten Höhenzüge erkennbar,  die  das  Gebiet  einrahmen.  Das  Beckeninnere  ist  durch die 

Lohr  und ihre Haupttributäre  Lohrbach/Aubach  und  Flörsbach  stark fluvial aufgelöst. Dies be

trifft auch andere Gebiete, wie z.B. das obere Einzugsgebiet der Hafenlohr, des Dammbachs oder 

der  Jossa. Sie sind wesentlich kleiner dimensioniert und stärker fluvial zerschnitten als der Be

reich BaßbergSailhöhe, so dass der Beckencharakter nicht ohne weiteres erkennbar ist. 

Der   direkte  Vergleich   von   Schichtlagerung   und   Morphologie   lässt   keinen   unmittelbaren   Zu

sammenhang zur Entstehung des Beckens erkennen. Nur einzelne Schollen sind innerhalb der 

kuppelartigen Aufwölbung der Spessartschwelle eingesenkt (Kap. 2.1.3.2,  Abb. 5).  Hinweise auf 

die tektonische Beeinflussung beinhaltet die Karte der HöhenschichtenLineationen. Die auffäl

ligen Wechsel  von fränkischen und variszischen Elementen deuten auf  strukturelle  Vorgaben 

(Abb. 130, Kap. 6 Anhang). Auch das Gewässernetz zeigt eine hohe Adaptionstendenz an die tek

tonischen Richtungen. Besonders markant ist der über 12 km gestreckte Talverlauf des Aubachs 

nach seinem Kerbensprung bei Wiesen.    Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe

Letztlich ist die morphologische Gegebenheit des  Intramontanen Beckens BaßbergSailhöhe 

(GeoRE SHIMB1) anschaulich mit dem Prozess der restriktiven Flächenbildung erklärbar. Die 

Verwitterungsdynamik wurde zunächst über tektonischen Schwächezonen beschleunigt, so dass 

die  anstehenden Sandsteine   intensiver  aufgearbeitet  wurden als   in  der  Umgebung.  Flächen

bildende Prozesse beschränkten sich schließlich auf diese Bereiche mit morphologisch weichem 
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Gesteinsuntergrund. Die heutigen Höhenrücken innerhalb des Intramontanen Beckens repräs

nentieren das ursprüngliche Flächenniveau, bevor die Flächenbildung völlig ausklang (s.u.). 

Weitere   Beispiele   für   Intramontane   Becken   können   aus   dem  SüdwestSpessart  beschrieben 

werden. Die Beckensituation ist hier weniger deutlich, letztlich sind die Becken auch wesentlich 

kleiner als in der Umgebung des Baßbergs. Die oberen Fließabschnitte der Gollasch bei Hausen 

und das Einzugsgebiet des  Buschgrabens  bei  Kleinwallstadt a. Main  sind kleinere, heute stark 

zertalte Becken. Ihre zentripetal ausgerichteten, z.T nur episodisch genutzten Entwässerungs

systeme deuten die Beckensituation an. In diesem Bereich konnte in mehreren Profilen an Weg

böschungen   rotbrauner   Lehm   erschlossen   werden,   der   offensichtlich   mit   der   tiefgründigen 

Zersetzung des anstehenden Buntsandsteins in Verbindung steht. Auffällig ist das Auftreten des 

Lehms in hängiger Lage im 300 m NNNiveau. Der SandsteinSaprolit am benachbarten Eichels

berg erreicht knapp 400 m NN (Abb. 69). Es wird angenommen, dass der rote Lehm auf sekun

däre FeAusfällung zurückgeführt werden kann. Dies kann damit erklärt werden, dass im Zuge 

der Tieferschaltung der Flächen westlich des  Eichelsberges  die zunächst hochliegende Grund

wasseroberfläche mit abgesenkt wurde. Die Belüftung von der Oberfläche her reicht aber nicht 

aus, um das reduzierte Eisen zu oxidieren. Das reduzierte Eisen bleibt in der Verwitterungslö

sung mobil. Im Zuge der Flächentieferlegung kommt es zum „Auslaufen des Saprolits“30. 

Abb. 69: Geländeprofil Plattenberg – Eichelsberg   Kappungsfläche im 300 m NNNiveau bei 
Kleinwallstadt a. Main.  Legende: Abb. 85, Kap. 6 Anhang.

30 Erklärung von Prof. P. FELIXHENNINGSEN bei der Exkursion zur 24. Jahrestagung des Arbeitskreises 
Paläopedologie am 06.05.2005 in Hofheim am Taunus am Exkursionshalt 1: Oligozäner Laterit am Ba
characher Kopf. 
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4.3.4 Selektive Verwitterungsdynamik seit dem Obermiozän

4.3.4.1 Anhaltende Intensivverwitterung in basaltischen Gesteinen des Vogelsberges 

Basaltische Gesteine insbesondere im Vogelsberg und im Schlüchterner Becken sind aus mor

phologischer Sicht wichtige Marker der Landschaftsgeschichte.  Sie fixieren das präbasaltische 

Relief und die korrespondierenden morphodynamischen Prozesse, die in den Locker und Fest

gesteinen dokumentiert sind. Von besonderem Interesse sind die Verwitterungsbildungen in ba

saltischen Gesteinen,  die,  modifiziert  durch die Petrographie der Vulkanite,  die andauernden 

Verwitterungs und Klimabedingungen des Jungtertiärs veranschaulichen. 

Die   Geologischen   Karten   GK   25   des   südlichen  VogelsbergGebietes   zeigen  Verwitterungsbil

dungen  in  basaltischen Gesteinen,  die  als  „tmi,  La“   (Vulkanitzersatz,  Paläosolrelikte),  „t,  Be“ 

(Verwitterungsbildungen   der   Vulkanite)   oder   „tmiV“   auskartiert   wurden   (EHRENBERG   & 

HICKETHIER 1978: [Kartenblatt], EHRENBERG & HICKETHIER 1982: [Kartenblatt]). Damit sind 

Rotverwitterungsprodukte gemeint, die als Paläobodenrelikte oberflächig anstehen und häufig 

von Bauxitknollen im Lesesteinbefund begleitet werden. Es handelt sich um die höheren Profil

abschnitte eines tiefgründigen Verwitterungsprofils, das die Anreicherungshorizonte von Sesqui

oxiden beinhaltet. 

Aufgrund von farblichen Unterscheidungsmerkmalen und durch die Anreicherung konkretio

närer Bildungen lassen sich die Paläosolrelikte gut identifizieren und entsprechend auskartieren. 

Die Geologischen Karten GK 25 zeigen ihre inselhafte Verbreitung, eingebettet in z.T. mächtige 

quartäre Lößablagerungen. Durch die lokale Erosion der Lößauflage erklärt sich die rezent insel

hafte Verbreitung der Verwitterungsprodukte. Allgemein ist von einer flächenhaften Verbreitung 

von Paläosolrelikten auf der gesamten VogelsbergHochfläche auszugehen. 

Die Vermutung liegt nahe, dass  lehmreiche Paläoböden während der eiszeitlichen Lößauswe

hung und verlagerung pedogene Gunststandorte  gegenüber den flachgründigen,  Rohboden

ähnlichen Substraten über frischen Basalten und Sedimentgesteinen  darstellten. Die Standort

gunst führte im Spätglazial möglicherweise zur bevorzugten Besiedlung durch Pionierpflanzen. 

Diese Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit mag die Lößablagerung auf den Hochflächen ent

scheidend   gefördert   haben.   Entsprechende   Beobachtungen   liegen   auch   aus   dem  Vorderen 

Spessarts vor, wo regelhaft Gesteinszersatz des metamorphen Grundgebirges von pleistozänen 

Lössen verhüllt und meist nur in Bohrprofilen erschlossen wird (MURAWSKI 1992).

Verwitterungsbildungen in Basalten als Rotlehm bzw. Roterde wurden nordwestlich Hirzenhain 

(EHRENBERG   &   HICKETHIER   1978),   auf   der   Hochfläche   zwischen  Salz  und  Steinau   a.d. 

Straße/Ulmbach  sowie nordöstlich von  Rebsdorf  (EHRENBERG & HICKETHIER 1982) kartiert. 
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Daneben wurden Vorkommen östlich von Büdingen/Waldensberg und zwei weitere Vorkommen 

zwischen Waldensberg und Brachttal/Spielberg bekannt (DIEDERICH et al.1988). Tiefgründiger 

Gesteinszersatz wird explizit  auf  Blatt  GK 25 5721  Gelnhausen  unter „Lößlehm mit Gesteins

schutt als dünne Decke“ (DIEDERICH & EHRENBERG 1977: 122) ausgewiesen und ausgedehnt 

auf den Hochflächen kartiert. Breite First 

Die  Vergesellschaftung  Verwitterungslehm      Löß   konnte   im  Basaltbruch   Rinderbügen  (Kap. 

4.3.3.1.1)  und   im  Basaltbruch   Breitenborn  (Kap.   4.3.3.1.2)  nachgewiesen   werden.   Im   Über

gangsbereich zur  Südrhön  sind ebenfalls  Verwitterungsbildungen über  Basalt  bekannt.  „Tief

gründig  verwitterte  basaltische Gesteine“ stehen flächenhaft  auf  der  Breiten First  östlich von 

Schlüchtern/Rahmholz  an (EHRENBERG & HICKETHIER 1971: [Kartenblatt]) und konnten im 

Basaltbruch Breite First  in Profilen erschlossen werden (Kap.  4.3.3.1.3). Ein weiteres Vorkom

men gibt es auf der Höhe 458,6 im Breitfeld nördlich des Bahnhofs Elm. „Basalteisenstein“ liegt 

auf der Höhe östlich Kalbach/Veitsteinbach (EHRENBERG & HICKETHIER 1971: 149).

4.3.4.1.1 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Rinderbügen

Der Basaltbruch Rinderbügen  südwestlich Kefenrod/Rinderbügen ist im Abbaubereich in ein

zelne Abbausohlen gegliedert. Die besten Gesteinsqualitäten werden auf der dritten und vierten 

Sohle erreicht. Die beiden oberen Sohlen sind im minderwertigen Basalt oder in der ferritischen 

Verwitterungsrinde angelegt. Die Sohlen zeichnen prinzipiell Verwitterungszonen des Verwitte

rungsprofils  nach.  Charakteristisch  ist  die von oben nach unten abnehmende Verwitterungs

intensität. 

Abb. 70: Foto: Paläoboden 
über basaltischer Ver
witterungsrinde über
deckt von pleistozänen 
Lössen.  Basaltbruch 
Rinderbügen südwest
lich Kefenrod/Rinder
bügen.
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Im zentralen Steinbruchbereich ist auf mehreren 100 m Länge eine etwa 10 m hohe Abbauwand 

zu sehen, welche die oberen Verwitterungshorizonte unter quartären Deckschichten erschließt. 

Eine stratigraphische Untersuchung ist in dem steil geböschten Gelände kaum durchführbar. Es 

kann nur eine grobe visuelle Bewertung des Profils vorgenommen werden. 

Unter   der   etwa   23   m   mächtigen   Auflage   pleistozäner   Lösse   treten   braune   und   rote,   dichte 

Lehme auf.  In einem kleinen Profilabschnitt   ist  etwa 50 cm mächtiger,  dunkelbrauner rotsti

chiger Lehm aufgeschlossen, der ohne scharfe Untergrenze über der basaltischen Verwitterungs

rinde liegt (Abb. 70). Es könnte sich um verlagertes quartäres Bodensubstrat handeln, evtl. ent

spricht der Horizont auch dem jungtertiären Oberbodenbereich und steht somit in pedogenem 

Zusammenhang mit der liegenden Verwitterungsrinde aus Basalt. 

Abb. 71: Foto: Eiskeilpseudomor
phose gefüllt mit pleistozänem 
Löß in basaltischer Verwitterungs
rinde  Basaltbruch Rinderbügen 
südwestlich Kefenrod/Rinder
bügen.

Aus der Distanz ist eine intensive kryogene Morphodynamik in Form von mächtigen Eiskeilp

seudomorphosen nachzuweisen  (Abb. 71).  Bemerkenswert  ist,  dass die Eiskeile nicht nur die 

pleistozänen Deckschichten erfassen, sondern auch in den jungtertiären Gesteinszersatz um 1 

bis  2  m  eindringen.  Der  hellgelbe  Löß als  Keilfüllung  setzt  sich  dabei  deutlich  von  den rot

braunen Verwitterungslehmen des Basalts ab. Neben relativ schlanken Keilformen können auch 
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bauchige Formen auftreten, die im oberen Bereich bis zu 2 m Breite aufweisen und nach unten 

nicht auskeilen, sondern muldenartig ausgeprägt sind. 

Der   Übergangsbereich   von  Verwitterungslehm   zum   festen,   nicht   mehr   grabbaren   Basalt   ist 

durch einen Schuttkegel  auf  der  ersten Abbausohle verhüllt.  Offensichtlich vollzieht  sich der 

Wechsel der mechanischen Gesteinshärte aber innerhalb weniger Meter. Der festere Basalt ist 

auf der zweiten Sohle aufgeschlossen, wird aber aufgrund der minderen Qualität nicht abgebaut. 

Der insgesamt plattig  absondernde Basalt   ist   im oberen Bereich ausgehend von den engma

schigen Kluftflächen in einzelne Gesteinskerne aufgelöst und stark gerundet, die Zwischenräu

me sind mit Verwitterungsmaterial gefüllt. Für die Kernsteine im Basaltbruch Rinderbügen sind 

oft selektive Bleichungen in Nestern und Flecken charakteristisch, die als  Sonnenbrandzerfall 

bezeichnet werden. Selektiv chemische Veränderungen lassen den Basalt entsprechend fleckig 

aussehen. Typisch sind auch die schaligen, sphäroidalen Absonderungen, die mit der Verwitte

rungsdynamik der Kernsteinbildung korrelieren. 

Auf der gleichen Abbausohle stehen im unteren Bereich sehr kantige Basaltsteine an. Die Zerle

gung des Gesteins geht auf das vorhandene Kluftnetz zurück, wobei die kantigen Formen die 

nach   unten   abnehmende   Verwitterungsintensität   andeuten.   Die   anhaltende   Beeinflussung 

durch chemische Verwitterungsprozesse ist an weißen Tonen festzumachen, die als Belag zum 

Teil in Mächtigkeiten von 1 cm den Kluftflächen aufliegen. Sie sind als autochthone, vermutlich 

kaolinitische Verwitterungsbildungen zu sehen,  die  eine Phase  der  Kernsteinverwitterung re

präsentieren.

4.3.4.1.2 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Breitenborn

Im Basaltbruch Breitenborn sind präbasaltische Sedimentgesteine in Form von saprolitisierten 

Sandsteinen der SollingFolge sowie verschiedene basaltische Decken erschlossen worden (Kap. 

4.3.1.3.3). Die Basaltdecke selbst ist postvulkanisch von intensivchemischen Verwitterungspro

zessen verändert worden.  Die Verwitterung äußert sich im gesamten Bruch durch eine meist 

über 10 m mächtige Verwitterungsdecke. Erschlossen ist die Verwitterungsdecke auf einer ersten 

Abbausohle,   die   zum   Abtrag   des   sog.  Abraums   angelegt   wurde.   Die  unteren   Horizonte   der 

Verwitterungsdecke sind durch Versturzmaterial verhüllt, das auf der Sohle aufläuft. 

Das  Profil   Basaltbruch   Breitenborn  (Abb.  72;  Abb.  73)   zeigt   die   hangenden   Horizonte   des 

Verwitterungsprofils. Es kann nicht abschließend geklärt werden, ob das Profil erosiv verkürzt 

wurde und weitere Horizonte fehlen. Die Horizonte Breit1 und Breit2 repräsentierten den holo

zänen  Boden  in  einem   Lößangereicherten  Substrat.   Eine  mögliche  Erosionsdiskordanz  zwi

schen dem Horizont Breit2 und Breit3 ist im Zuge der alt und mittelpleistozänen Überprägung 
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verschwommen. Aufgrund der Anreicherungen an Sesquioxiden könnte der Horizont Breit3 als 

fossiler Oberbodenhorizont interpretiert werden, allerdings spricht die relativ geringe Mächtig

keit für eine erosive Kappung. 

Abb. 72: Profil Basaltbruch 
Breitenborn – Profilauf
nahme.

In allen weiteren Horizonten des Profils (Breit4 bis Breit9) sind zersetzte BasaltKernsteine zu 

beobachten, die im Profil hinsichtlich Farbe, Anordnung, Größe, Häufigkeit und insbesondere 

der   mechanischen  Härte   variieren.   Es   kann   eine   Farbänderung   von   violettgrauen,   vereinzelt 

ockerbraunen   hin   zu   grauschwarzen  Tönen   festgestellt   werden.   Auch   die  Zunahme   der   me

chanischen Härte in unteren Profilabschnitten ist im Aufschluss zu beobachten. Die BasaltKern

steine bleiben im Profil aber insgesamt grabbar.  Im unteren Bereichen des Profils Breitenborn 

nimmt die Ordnung der verwitterten Kernsteine zu und das Kluftnetz ist deutlicher erkennbar als 

in höheren Horizonten. Die Fugen bzw. Kluftfüllungen sind nur noch geringmächtig, während 

in höheren Abschnitten rote Verwitterungslehme volumenmäßig gegenüber den Kernsteinen do

minieren. Alle Parameter lassen eine Verwitterungsintensität erkennen, die von oben nach unten 

abnimmt, wobei der Übergang zu bergfrischem Basalt im  Profil Basaltbruch Breitenborn  nicht 

erreicht wird. 
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Eine   Rammkernsondierung   wurde   ergänzend   zum   Profil   niedergebracht.   Die   Bohrbefunde 

konnten zwar  die  Ergebnisse  des  Profils  Breitenborn bestätigen,  neue  Erkenntnisse  z.B.  zum 

Übergangsbereich VerwitterungsdeckeBasalt konnten aber nicht gewonnen werden. Die Boh

rung erreichte mit 5,5  m etwa den Aufschlussbereich des Profils und blieb in rotem lehmigen 

Substrat stecken. Der bergfrische Basalt dürfte etwa 510 m tiefer anstehen. 

Nicht direkt zugängliche Verwitterungsprofile in nördlichen Bereichen des Steinbruchs zeigen 

einen relativ scharfen Übergang innerhalb weniger Meter. Die Verwitterungsbasis wird hier auf

fällig von selektiver Gesteinsbleichung geprägt, daneben treten Verkrustungen auf. Auffällig sind 

horizontale Strukturen, die witterungsbedingt in der Aufschlusswand herauspräpariert wurden. 

Sie kappen mit welliger Oberfläche die steil stehenden Basaltsäulen innerhalb von etwa 0,5 m. Es 

handelt sich hier um eine Verwitterungsbasisfläche i.S. BÜDEL's (1981).

Abb. 73: Foto: Profil Basaltbruch 
Breitenborn.

Verwitterungskerne und das gesamte Inventar an Verwitterungsbildungen lassen sich auf den 

Halden des Steinbruchs intensiv studieren, wenn auch der Befund nicht mehr stratigraphisch 

zuzuordnen ist. Prozesse der Gesteinsbleichung veränderten die Gesteinsfarbe von Dunkelgrau 
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über Hellgrau bis hin zu einem matten Weiß. Völlig gebleichte BasaltSteine können noch eine 

hohe mechanische Festigkeit erreichen oder sie zerfallen beim Spateneinsatz, wie im Horizont 

Breit8 des bearbeiteten Profils. Initiale Verwitterungsprozesse werden durch Sonnenbrandzerfall 

angezeigt. Daneben sind die Farben aller oxidischen Eisenverbindungen vertreten, die von den 

Klufträndern her oder angelehnt an das porphyrische Gefüge auftreten. 

4.3.4.1.3 Verwitterungsbildungen im Basaltbruch Breite First

Randlich des ausgedehnten Verebnungsbereiches nordöstlich  Schlüchtern/Rahmholz  liegt der 

Basaltbruch Breite First/Rahmholz,  der  in der regionalgeologischen Literatur  auch als  „Stbr. 

Schlingloffs“ beschrieben wurde (EHRENBERG & HICKETHIER 1971: 112ff). Die Abbautätigkei

ten auf der ersten Abbausohle haben einen mächtigen Verwitterungslehm freigelegt, der wegen 

seiner   intensiven   Rotfärbung   auffällt.   Zur   stratigraphischen   Untersuchung   wurde   das  Profil 

Breite First I  (Abb. 74)  angelegt, das den oberen Ausschnitt des tiefgründigen Basaltzersatzes 

erschließt. Auch hier erreichte eine Rammkernsondierung, die ergänzend zum Profil niederge

bracht wurde, nur vergleichbare Profiltiefe wie das Profil Breite First I selbst.

Profil  und Bohrung erschlossen identische Horizonte der Verwitterungsdecke. Ein dichter, in

tensiv   rotgefärbter,   teils   polyedrisch   absondernder   Lehm   (BFI7),   geht   basal   in   einen   gelb

farbenen Lehm über (BFI8). Während im oberen Horizont die Strukturen aufgelöster Kernsteine 

ersichtlich sind, kann der untere Horizont mit Kernsteinen unterschiedlicher Größe und Festig

keit durchsetzt sein. 

Im Bereich des rezenten Solums kann das Profil Breite First I stärker differenziert werden. Das 

Profil beginnt mit einer geringmächtigen Aufschüttung (BFI1). Es folgen einzelne Horizonte, die 

nicht   allein   mit   der   nacheiszeitlichen   Bodenbildung   erklärt   werden   können.  Während   des 

Pleistozäns  fanden  in dem nahezu ebenen Gelände keine solifluidalen Bewegungen statt.  Es 

fehlen allgemeine Hinweise auf eine kryogene Beeinflussung diese Bereiches.

Auffällig sind die Horizonte BFI4 und BFI6 als schwarzfarbener Lehm mit plattigem Gefüge 

oder als schwarze, knollige, teils krustenartige Bildung. Vermutlich handelt es sich um modifi

zierte Bildungen des bei SEYFRIED (1914: [Kartenblatt]) als „Basaltwacke“ auskartierten Basalt

eisensteine. Die Horizonte repräsentieren oberflächennahe Bildungen ehemaliger Landoberflä

chen. Demzufolge konnten diese Strukturen durch Oxidationen im Bereich ehemaliger Grund

wasserhorizonte  enstehen.  Der  durchweg  tonige  Unterboden hat  das  Versickern von Nieder

schlagswasser weitestgehend verhindert, so dass sich ein hoher Grundwasserhorizont einstellte. 

Bei episodischer Belüftung wurden oxidative Prozesse wirksam, so dass die zirkulierenden Stoffe 

zu Krusten ausfällen konnten. Die nachträgliche erosive und/oder pedogene Überprägung wird 

durch die zwischengeschalteten beige bis ockerfarbenen Lehme angedeutet. 
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Der Basaltzersatz  der  Breiten First  (558,8  m NN)  wurde flächig  als  „Tiefgründig  zersetzte  ba

saltische   Gesteine;   mit   Basalteisensteinbröckchen“  auskartiert   (EHRENBERG  &   HICKETHIER 

1971: [Kartenblatt]). Die Mächtigkeiten von 20 m und mehr sind im Basaltbruch Breite First er

kenntlich. Daneben kann beobachtet werden, dass der Basalt uneinheitlich tief zersetzt ist und 

der Gesteinszersatz z. T. taschenförmig in den Untergrund hineingreift (Abb. 75). Gleichzeitig ist 

festzustellen, dass der Bereich der Breiten First eine ausgedehnte Verebnung in exponierter Lage 

darstellt. Breite First 

Abb. 74: Profil Breite First I 
– Profilaufnahme.

Am Beispiel der Breite First kann demzufolge anschaulich demonstriert werden, dass der Prozess 

der Flächenbildung als Wechselspiel von chemischer Intensivverwitterung im Untergrund und 

denudativer Abtragung an der Oberfläche zu verstehen ist. Demzufolge ist die Kombination von 

mechanisch weichen Verwitterungslehmen und ausgedehnten Flächen kein morphologischer 

Widerspruch. Diese Konstellation hatte, wie es die Hochfläche Breite First veranschaulicht, auch 

über die pleistozänen Kaltzeiten hinweg Bestand.  Für  die Entstehung und die Erhaltung von 

Verebnungen müssen also  keine strukturellen  Gesteinsmerkmale   in  den Vordergrund gestellt 

werden. 

Klimatisch sind die flächenbildenden Prozesse an die Phase der tropoiden Alterde gebunden, die 

auch   im   Jungtertiär   noch   vorherrschte.   Die   untermiozänen   Basalte   wurden   vollständig   von 

diesen Prozessen erfasst und verwitterten tiefgründig, wie es die Beispiele Basaltbruch Rinder
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bügen,  Basaltbruch   Breitenborn  und  Basaltbruch   Breite   First  verdeutlichen.   Die   Prozesse 

können zeitlich nicht genau gefasst werden. Sie können zumindest als postbasaltisch eingestuft 

werden. Vermutlich dauerte ihre Verwitterung bis in das Obermiozän, vielleicht sogar ins Unter

pliozän.  Dies   ist  am  Beispiel  der  Breite  First  nicht  abschließend zu beantworten.  Vermutlich 

bilden   die   Basalte   ein   günstiges  Verwitterungssubstrat,   das   traditionell   chemisch   aufbereitet 

wurde,  während über  anderen Gesteinen aufgrund der  Klimafluktuationen bereits  die  struk

turellen Eigenschaften in den Vordergrund rückten.

Abb. 75: Foto: Selektiver 
Gesteinszersatz neben 
frischem, plattig abson
derndem AlkaliOlivin
basalt im Basaltbruch 
Breite First.

4.3.4.2 Lagekonstante Landoberfläche seit dem Jungtertiär am Beispiel des Zechstein

Bruchs auf der Feldkahler Höhe

Für die konstante Position der Sandsteinstufe seit ihrer Entwicklung im Jungtertiär gibt es ver

schiedene  Hinweise  im  Untersuchunggebiet.  NAGEL (1965)  und ZIENERT (1992)   führen den 

jungtertiären Vulkanismus des Ronneburger Hügellandes (NRE 233.0) als Beweis an. Die pon

tischen   Trappdecken   liegen   nur   wenige   Kilometer   vor   der   Landstufe   des   Buntsandsteins 

(Büdinger Wald, NRE 143) und belegen, dass die Stufe seit dem Pliozän nicht mehr nennenswert 

zurückverlagert werden konnte. 

Verwitterungsbildungen in Kristallingesteinen können ebenfalls für die Festlegung der Stufenpo

sition   herangezogen   werden.  Wenn   die  Wollsackverwitterung   in   Gesteinen   des  Quarzdiorit

GranodioritKomplexes in das Jungtertiär datiert werden kann, muss die subaerische Verwitte

rung   in   kristallinen   Gesteinen   gewirkt   haben,   die   von   hangenden   Sandsteinlagen   entblößt 

waren. Am Pkt. 264 m NN südöstlich  Bessenbach/Keilberg  liegt eine Felsburgartige Ansamm
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lung von Kernsteinen, letztere nur etwa 400 m von der Stufenfront am SommerBerg/BirkenBerg 

(417,8 m NN) entfernt. Weitere Verwitterungsbildungen im ZechsteinDolomit können in diesem 

thematischen Zusammenhang genannt werden.

Weitere   Belege   führt   SCHWENZER   (1967a)   am   Beispiel   der   Schwerspatvererzungen   auf.   Bei 

Kleinkahl/Wesemichshof  im oberen  Kahltal und bei  Sailauf/Eichenberg  nahe der Einsattelung 

zwischen Sandsteinstufe und RottenbergKlosterbergKomplex wurde scharf abgegrenzter Ba

ryt   im   vergrusten   ZechsteinDolomit   festgestellt.   Daraus   wurde   auf   eine   posthydrothermale 

Vergrusung des Dolomits geschlossen, der ansonsten Infiltrationen in Form von feinen Baryt

Adern   gezeigt   hätte   (SCHWENZER   1967a).   Aufgrund   der   damals   aktuellen   Einordnung   der 

Schwerspatbildung in das Miozän konnte die DolomitVergrusung nur dadurch erklärt werden, 

dass die jungtertiäre Flächenbildung unmittelbar am Fuß der Sandsteinstufe wirksam war. Da

mit war die Rückverlagerung zumindest im Pliozän weitestgehend ausgeschlossen. Aufgrund der 

zeitlichen Neubewertung der Schwerspatgänge wie auch der Ausräumung des  Sandsteins   im 

Vorderen Spessart kommt man zu dem Schluss, dass die Sandsteinstufe bereits postuntermiozän 

lagekonstant ausgebildet war.

Verwitterungsbildungen im Dolomitsteinbruch auf der  Feldkahler Höhe  wurden von verschie

denen Bearbeitern beschrieben (OKRUSCH & WEINELT 1965, MURAWSKI 1992, LORENZ 1999). 

In der Regel werden die Bildungen als Paläokarst angesprochen und die gesteinsverändernden 

Prozesse bereits in den Abschnitt z2 des Zechsteins gestellt. Anhaltspunkt der chronologischen 

Fixierung ist eine geringmächtige, ebenfalls Zechsteinzeitliche DolomitsteinBank, welche die 

Karstschlotten und spalten überlagert (GEYER 2002: 92, Abb. 35). 

Das Profil Feldkahler Höhe (Abb. 76, 77) zeigt unter einer Lößauflage einen roten Paläoboden, 

Karstschlotten   und   DolomitsteinZersatz   (Dolomitasche  i.S.   SCHWENZER's   1967b).   Der   Ge

steinszersatz im Dolomit äußert sich durch eine Entfärbung von ursprünglich braun bzw. ocker 

nach grauweiß. Der feste Gesteinsverband wird in ein pulvriges, lockeres Substrat der Schluff

korngröße, mit z.T. knolligem Charakter durch festere Dolomitkerne aufgelöst (FH13). 

Die aufgeschlossene Karsthohlform greift trichter bzw. tropfenartig in den lockeren, dolomit

schen Untergrund. Die Füllung besteht aus einem schwarzen, lehmigen, fett glänzenden Sub

strat (FH10), das unmittelbar im Kontaktbereich zum Ausgangsgestein eine, im cmBereich tief

schwarze Färbung annimmt (FH12). Der Horizont FH10 ist keineswegs nur Füllmaterial der 

Karstformen, vielmehr ist es ein eigenständiger Horizont,  der in horizontaler Fortsetzung des 

Profils mit konstanter Mächtigkeit von 2035 cm aushält. Im Bereich von Karstschlotten nimmt 

er   entsprechend   der   Verwitterungstiefe   zu.   Mit   unscharfem   Übergang,   z.T.   schlierenartig 

wechselt er in einen hangenden rotbraunen Lehm (FH9) mit Manganknöllchen, der sich eben
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falls mit gleichbleibender Mächtigkeit im weiteren Aufschlussbereich fortsetzt. 

In   nördlicher   Fortsetzung   des  Profils   Feldkahler   Höhe  konnte   beobachtet   werden,   wie   die 

Mächtigkeit des Rotlehmhorizontes FH9 auf z.T. 5 m zunimmt. Im lateralen Übergang wird die 

plattige Struktur von Tonsteinen erkennbar. Insgesamt scheint der gesamte Rotlehmbereich in

tensiv  verwürgt,  wobei  eine ursprüngliche Schichtung überprägt  wurde.  Die  Vermutung  liegt 

nahe, dass es sich um die erosiv reduzierten TonsteinSchichten des z3 handelt, die im Profil 

Feldkahler Höhe nur noch mit geringen Restmächtigkeiten vorliegen (und evtl.  weiter südlich 

völlig auskeilten. 

In beiden Horizonten FH10 und FH9 sind zahlreiche Krotowinen (FH11) enthalten, wobei sich 

das Lößartige Füllmaterial farblich markant von der Grundmatrix absetzt. Krotowinen wie auch 

langgestreckte,   Lößgefüllte  Wurmröhren   leiten   zu   den   hangenden   Lößsubstraten   über,   die 

durch eine Verlehmungszone, vermutlich der  letzten Warmphase des Pleistozäns differenziert 

wird. Beim Horizont FH6 handelt es sich um einen fossilen BtHorizont, der als Relikt einer in

terglazialen Bodenbildung gesehen werden muss. 

Die hangenden Lößsubstrate wurden teilweise von Bodendifferenzierungsprozessen, etwa der 

Kalkverlagerung   oder   Sesquioxidverlagerung   erfasst.   Insbesondere   im   Horizont   FH8   gibt   es 

einen starken Manganbesatz der polyedrischen Oberflächen. Der Profilabschluss zur rezenten 

Landoberfläche hin ist durch diverse Aufschüttungsbereiche unklar gegliedert. Der Horizont FH

2 könnte der holozänen Bodenbildung entsprechen, wobei die scharfe Horizontuntergrenze und 

der Fund von Ziegelsteinpigmenten für eine anthropogene Überprägung und die Einstufung als 

Pflughorizont spricht. 

Während die z.T. pedogen veränderten Lößsubstrate eindeutig als quartäre Bildung einzustufen 

sind, ist die Datierung des rotbraunen Lehms (FH9) zunächst unklar. Der schwarzfarbene Resi

duallehm, der die Karstschlotten ausfüllt und darüber als Horizont auftritt (FH10, FH12), kann 

als Bildung des z2 gesehen werden. Die Substrate des Horizontes FH9 sind vermutlich ebenfalls 

Zechsteinzeitlich (z3) und gehören ursprünglich zum TonsteinKomplex. 

Vermutlich  überdauerten die  Tonsteine das  Mesozoikum unter  sedimentärer  Bedeckung und 

wurden erst   im Jungtertiär  wieder   freigelegt.  Als  die  SandsteinSerien des Buntsandsteins  im 

Vorderen Spessart abgetragen und die metamorphen Gesteine freigelegt wurden, gelangte der 

Horizont FH9 erneut an die Landoberfläche und wurde der subaerischen Verwitterung ausge

setzt. Die chemische Beeinflussung und die Überprägung des Horizontes durch Rotverwitterung 

spricht für ein tropoides Klima, das abschnittsweise im Obermiozän (und Unterpliozän?) noch 

gegeben war. Die mechanische Beanspruchung des Horizontes FH9 geht auf kaltzeitliche Ein
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flüsse zurück. Die intensive Durchmischung und Auflösung von Strukturen muss durch kryotur

bate Dynamik erklärt werden. Die Durchmischung ist das Ergebnis einer kaltzeitlichen Überprä

gung. 

Abb. 76: Foto: Paläokarst 
mit Mnreichem 
Verwitterungslehm in 
ZechsteinDolomit (z1). 
Der mit Krotowinen 
durchsetzte rote Lehm 
ist der tertiärzeitlich 
überprägte Erosionsrest 
der Tonsteinserien des 
z3z4 (zB), der von 
pleistozänem Löß über
lagert wird.  Dolomit
Bruch Feldkahler Höhe, 
S Feldkahl.

Diese These wird auch durch zahlreiche, Lößgefüllte Krotowinen (FH11) gestützt, die in den 

Rotlehm FH9 eingeschaltet sind. Der Horizont FH9 muss über einen langen Zeitraum in der 

Nähe der  pleistozänen Landoberfläche gelegen haben,  die episodisch von Bodenwühlern er

reicht werden musste. Geht man davon aus, dass die Lößablagerungen mit einem zwischenge

schalteten interglazialen Boden höchstens Rißzeitlichen Alters ist, so muss der rotbraune Lehm 

des Horizontes FH9 auch im Bereich der prärißzeitlichen Landoberfläche gelegen haben. Dann 

wäre der Rotlehm das Ausgangsprodukt der äolischen Akkumulation durch mittelpleistozäne 

Lösse. 

Die chemische wie auch die mechanische Überprägung der Zechsteinzeitlichen Tonsteine (z3) 

belegen sehr eindrucksvoll, dass die Landoberfläche im Bereich der Feldkahler Höhe ausgehend 

vom Jungtertiär bis in das Pleistozän hinein relativ lagekonstant war. Offensichtlich gelangte der 

Bereich der  Feldkahler  Höhe  noch im Jungtertiär  unter  chemische Verwitterungsprozesse der 

ausklingenden Phase der tropoiden Alterde. Die Landoberfläche wurde seither nicht erniedrigt 

und liegt nahezu konstant im 280 m NNNiveau. Die mögliche erosive Verkürzung des Horizon

tes FH9 wurde durch eine mittel bis jungpleistozäne Lößakkumulation wieder kompensiert. 

Ein weiterer Aspekt: Im Vorderen Spessart kommt es schließlich lokal zur Überlagerung mit der 

präoberpermischen Landoberfläche (SCHWENZER 1967a),  die nur unwesentlich verändert,  in 

der Regel etwas höher gelegen haben muss. Der präoberpermische Gesteinszersatz an der Hart
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Koppe (Kap. 3.1.3.1) und auf der Feldkahler Höhe (Kap. 3.1.3.3.1, 4.3.4.2), die teils inselhaft vor

kommende Zechsteinauflage (Kap. 2.1.2.3) und speziell  die flach ausstreichenden Rotliegend 

und ZechsteinAblagerungen bei Geiselbach (Kap. 2.1.2.1) belegen dies. 

Abb. 77: Profil Feldkahler 
Höhe – Profilaufnahme.

4.3.4.3 Ausklingende Intensivverwitterung über Kristallingesteinen

Aus   dem  Aschaffgebiet   hat   NIEMZ   (1964:   29)  „Rotverwitterung“   bzw.   Rotlehmbildungen   be

schrieben, die er folgerichtig duch chemische Intensivverwitterung des kristallinen Gesteinsun

tergrundes erklärt.  Sie konnte punktuell nachgewiesen werden, hält  vermutlich aber konstant 

unter den teils mächtigen Lößauflagen aus (NIEMZ 1964: 29, Abb. 3, Kap. 3.1.3.1). Die Verwitte

rungsbildungen liegen heute in geringen Höhenlagen, z.T. nur wenige  Zehnermeter über dem 

Vorfluterniveau der Aschaff. Da es sich nicht um präoberpermische Bildungen handelt, müssen 
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sie  erst  nach der  Ausräumung der  Sandsteinlagen (und Zechsteinlagen)  entstanden sein.   Ihr 

möglicher Bildungszeitraum beginnt somit im Untermiozän. 

Ihre Bildung wird, auch aufgrund überregionaler Vergleiche, tropoiden Klimabedingungen zuge

schrieben (BAKKER 1960, NIEMZ 1964, BAKKER, J.P. zit. in NIEMZ 1964: 57). Der Rotlehm wird 

als   Bestandteil   einer  Verwitterungszone   eingestuft,   die   in   der   ehem.  Ziegeleigrube   Hösbach 

noch mit  20  m  Mächtigkeit  erschlossen war,  aber  auch hier  erosiv  verkürzt  vorliegen dürfte 

(NIEMZ 1964: 37). Unter Berücksichtigung von Lagerungsverhältnissen, Bildungsbedingungen 

und überregionalen Vergleichen wird das Alter der Rotlehme mit Obermiozän bis Unterpliozän 

angegeben (NIEMZ 1964),   in älterer Literatur wird auch Oberpliozän bis  Mittelpleistozän ge

nannt (CREDNER 1922, BRUNNACKER 1956).  Hösbach 

Neben den Rotlehmen im Aschaffgebiet wurden weitere, z.T. verlagerte Rotlehme auf der Fußflä

che vor dem HahnenkammAnstieg beschrieben (OKRUSCH et al. 1967), daneben gibt es zahl

reiche   lehmiggrusige  Varietäten,   die   aus   verschiedenen   Bereichen   des   Kristallingebietes   be

kannt wurden (BÜCKING 1892, WEIDMANN 1929, WEINELT 1962, OKRUSCH & WEINELT 1965). 

Verwitterungsbildungen in Kristallingesteinen wurden auch in verschiedenen Aufschlüssen be

schrieben (Profil Mömbris, Profil Eichelberg, Profil QuarzitBruch Hemsbach, Kap. 3.1.3.1). 

Ihre  Position  in   teils   hängiger   Lage   spricht   dafür,   dass  sie  unter   Klimabedingungen  gebildet 

wurden, die unter Umständen nicht mehr flächenbildende Prozesse förderten. Linearfluviale, 

erosive   Prozesse   lösten   offensichtlich   nach   und   nach   denudative   Prozesse   ab.  Dieses 

traditionelle   Fortführung   der   Intensivverwitterung   basiert   offensichtlich   auf   der   guten   che

mischen Verwitterbarkeit der Kristallingesteine.  Zu diesem Schluss kommt MURAWSKI (1992: 

107) bei seinen Ausführungen zu Rotlehmen: „Vor allem die für eine solche Beanspruchung [eine 

flächenhafte Verwitterung unter feuchtwarmem Klima] besonders empfindlichen Gneise und 

Glimmerschiefer wurden von dieser chemischen Verwitterung betroffen“. 

Für die Verwitterungsbildungen in Kristallingesteinen, die durch chemische Prozesse entstanden 

sind, ist ein langer Bildungszeitraum vom Untermiozän bis in das Unterpliozän (Oberpliozän?) 

möglich.  Lehmiger  und Hämatitreicher  Zersatz   ist  vermutlich noch in  ältere  Abschnitte  des 

Jungtertiärs   zu   stellen,   grusiger,   lehmarmer   Kristallinzersatz   gehört   vermutlich   in   die   aus

klingende Phase der  tropoiden Alterde.  In Kristallingesteinen waren in diesem Zeitraum auf

grund der guten Verwitterbarkeit noch überwiegend chemische Prozesse wirksam, während im 

SandsteinGebiet schon mechanische Prozesse vorherrschten.   Vorderer Spessart 

4.3.4.4 Inwertsetzung der Lithovarianz von Sandsteinen

Mit   dem  Schlüchterner   Becken  und   dem  Vorderen   Spessart  wurden   zwei   'morphologische 
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Brennpunkte'des   Spessarts   ausführlicher   beschrieben.   Dies   wurde   notwendig,   weil   die   be

treffenden   Gebiete   entsprechend   vielfältige   Informationen   zur   neogenen   Reliefentwicklung 

beinhalten. An diesen Beispielen wurden die vorherrschenden morphodynamischen Prozesse 

des Jungtertiärs dargestellt,  die im Abgleich mit Befunden aus anderen Gebieten an verschie

denen Aufschlüssen festgemacht werden konnten. Diese Prozesse sind im wesentlichen auf den 

gesamten Spessart zu übertragen, da die klimatischen Rahmenbedingungen entsprechend iden

tisch waren. 

Abgesehen vom Schlüchterner Becken war auch die tektonische Entwicklung vergleichbar. Es ist 

davon auszugehen, dass ein weitestgehend konsolidiertes System an herzynisch bis fränkischen 

Brüchen und Verwerfungen vorliegt. Die tektonischen Aktivitäten 'reduzieren' sich auf eine fort

dauernde großräumige Heraushebung mindestens seit dem Oligozän. Die kontinuierliche He

bung war im übertragenen Sinne die Motivation für flächenbildende Prozesse. Die Flächenbil

dung konnte durch Erhöhung der Oberfläche forciert werden, denn die denudative oder subter

rane Abfuhr von Stoffen aus der Verwitterungsdecke wurde beschleunigt (BREMER 1989).

Eine Veränderung der klimatischen Rahmenbedingungen seit dem Obermiozän führte auch zu 

Veränderungen   im   Formungsmechanismus.   Strukturelle  Vorgaben   des   Gesteinsuntergrundes 

wurden zusehends bei Verwitterungs und Abtragungsprozessen berücksichtigt. Dies bedeutet 

für das SandsteinGebiet, dass einzelne Gesteinslagen aufgrund ihrer lithologischen Merkmale 

hinsichtlich der Reliefgestaltung Relevanz erlangen konnten. Die Lithovarianz des sedimentären 

Gesteinsuntergrundes kam zum Tragen (BOLDT 2001). Im Zuge der klimatischen Veränderungen 

seit  dem Obermiozän wurde das  Verwitterungs  und Abtragungsgeschehen  immer mehr von 

physikalischen Prozessen dominiert.  Die morphologische Härte (BREMER 1989) der Gesteine 

ändert sich – mechanisch harte Gesteine werden auch zu morphologisch harten Gesteinen. 

Der  Wandel   im  klimatischstrukturellen Wirkungsgefüge  und die  zunehmende Inwertsetzung 

des strukturellen Inventars kann am Beispiel des Plattensandsteins und des Grenzquarzits erläu

tert werden. Diese Gesteinsschichten kommen dominant im Bereich der Dachflächen des östli

chen   Spessart  (GeoRE   SHDF),  des  GroßwallstadtObernburgerGrabens   (GeoRE   SHGOG) 

oder der Abdachungsfläche  (GeoRE SHAD)  vor. Auch außerhalb des Spessarts sind die Sand

steine des so verbreitet, z.B. im Bereich der Wertheimer Hochfläche (NRE 141.1). 

Die Schichtlagerung des Oberen Buntsandsteins begünstigt insgesamt das dominante Auftreten 

des Plattensandsteins in Plateaulagen. Mit den hangenden TonsteinSerien der unteren Röttone 

(so3T) liegt ein feinklastisches Material vor, das im vorwiegend tropoid geprägten Verwitterungs

geschehen als  morphologisch hartes  Gestein anzusprechen ist   (Kap.  3.1.3.3.4).  Die  Tonsteine 

haben vermutlich  heute nicht mehr eindeutig nachweisbar  die hydrologischen Bedingungen 
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innerhalb der Verwitterungsdecke nachhaltig verändert, indem sie das Vordringen der Verwitte

rungsbasis hemmten. Der Grenzquarzit (so3Q) und der Plattensandstein (so2) sind dagegen auf

grund ihrer mechanischen Härte erst bei einer physikalischen Verwitterungsdynamik morpholo

gisch relevant. 

Durch den Wandel im klimatischstrukturellen Gefüge wurden zusehends die Tonsteine des so3T 

durch die Sandsteine des so3Q/so2 hinsichtlich ihrer morphologischen Bedeutung ersetzt. Diese 

Betonung der Gesteinsstrukturen konnte geschehen, ohne dass die Landoberfläche verändert 

bzw.   nennenswert   erniedrigt   werden   musste,   denn   beide   Gesteinsserien   liegen   in   stra

tigraphischer 'Nachbarschaft'. Die Betonung mechanischer Prozesse hat nicht nur dazu geführt, 

dass die härteren Sandsteine betont wurden. Es wurden gleichzeitig die Tonsteine der RötFolge 

ausgeräumt,  die  nunmehr  als  morphologisch weiches Gestein erosiven Prozessen zugänglich 

waren.   Für   die   Etablierung   der   Flachlandschaften   im   Niveaus   des   Plattensandsteins   war   es 

Voraussetzung, dass sich das miozäne Rumpfflächenniveau bzw. die Verwitterungsbasis in der 

stratigraphischen Umgebung des so3 bewegte. 

Dieser   Formungsmechanismus   kann   grundsätzlich   auf   den   gesamten   Spessart   übertragen 

werden. Auch wenn die Gesteinsserien nicht so deutlich wechselnd widerständig sind wie die 

Röttone   und   der   Plattensandstein,   führt   dieser   Formungsprozess   zu   einem   vergleichbaren 

Ergebnis.  In moderatem Umfang ist  diese Anpassung einer  ehemaligen Rumpffläche an eine 

Schichtfläche auch im gesamten  Sandsteinspessart  möglich.  Akkordanzen i.S.  von MORTEN

SEN (1949) aber keineswegs der Regelfall, wie die GISAnalyse zeigte. Zu diesem Ergebnis kommt 

die   GISgestützte   Analyse   von   Verebnungsbereichen   (Kap.   3.2.2).   Meist   beschränken   sich 

Akkordanzflächen auf kleine Bereiche, die als Reste tieferer Flächenniveaus übrig blieben. 

4.3.5 Zusammenfassung

Im Untermiozän klingt die Phase der weitestgehend undifferenzierten Reliefgestaltung aus. Das 

geringfügig modifizierte Relief wird weiter verändert und die initialen Formen werden immer 

stärker betont. Die Grabenbruchtektonik im Oberrheingebiet strahlt fortwährend in das Unter

suchungsgebiet aus und äußert sich in einer kontinuierlichen Heraushebung. Damit werden flä

chenbildende Prozesse angeregt, welche die Rumpffläche nach und nach tiefer schalten und im 

Niveau des neogenen Meeresspiegels 'einpendeln'. 

Die großräumige Tektonik hat die SpessartRhönSchwelle und parallele Strukturen wieder ak

tiviert.   Die   Belebung   der  KinzigMulde  im   Untermiozän   führt   zu   einer   lokalen   Bruch   und 

Verwerfungstektonik im Schlüchterner Becken.  Im Kreuzungspunkt der KinzigMulde und der 

Schlüchterner   Mulde  entstand   ein   kleingliedriges   und   unregelmäßiges   Schollenmosaik 

(EHRENBERG & HICKETHIER 1971). 
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Allgemein hat das differenzierte Absinken einzelner Schollen lokale, räumlich abwechselnde Se

dimentationsräume geschaffen. Umliegende Verwitterungsdecken, meist im Buntsandstein aus

gebildet, wurden fluvial aufgearbeitet und den lokalen Senken zugeführt (STEINHÄUSER 1936). 

Die aquitanen Tertiärsedimente wurden nicht regelmäßig abgelagert und sind insgesamt un

einheitlich ausgeprägt. Andeutungsweise lässt sich eine Stratigraphie der Sedimente erstellen. 

Sie   können   in   basale   kiesigsandige   Schichten   und   hangende   tonige   Schichten   differenziert 

werden (EHRENBERG & HICKETHIER 1971). 

In drei  verschiedenen ehemaligen Tagebaubetrieben wurden die  Tertiärsedimente  in Profilen 

erschlossen. In der ehemaligen Sandgrube Hellstein sind zahlreiche Oxidationen, Tertiärquarzi

te,   Paläosolrelikte   zu   sehen.   Hier   gibt   es   kleinere   Störungen,   welche   die   sandigen   Substrate 

gegeneinander verstellen. Dies konnte auch im Profil der Tongrube Bellingser Kreuz beobachtet 

werden. In der Tongrube Gundhelm sind vorwiegend tonige und lehmige Substrate erschlossen, 

die im unteren Profilbereich eine Braunkohlelage überdecken. 

Die Erhaltung der Sedimente geht auf die Überdeckung mit Basalten zurück, die eine postse

dimentäre Abtragung verhinderten.  Als Auswirkung des  VogelsbergVulkanismus  wurden ba

saltische   Gesteine   auch   im  Nordspessart  gefördert.   Es   gibt   kleinere   Basaltvorkommen   im 

Vorderen   Spessart,  daneben bedeutende  Basaltschlote  am  Beilstein,  am  Hohen Berg  und  im 

Kasselgrund, sowie mit der Alsberger Platte auch ein Basaltplateau. Die Basalte mit aquitanem 

bis burdigalem Alter konservieren das präbasaltische Relief und geben Aufschlüsse über die neo

gene Morphodynamik. Anhand verschiedener prä oder intrabasaltischer Braunkohlelagen, wie 

z.B.  des  Wächtersbacher  Braunkohlehorizontes  oder  des  Planteichhorizontes,  können Aus

sagen zu den Umweltbedingungen im Untermiozän getroffen werden.  Vorderer Spessart 

Die  Aktivität  der  SpessartRhönSchwelle  wird  außerhalb  des  Schlüchterner  Beckens  bereits 

morphologisch wirksam. Die Analyse der höher gelegenen Reliefeinheiten des Sandsteinspess

arts ergab eine Umorientierung der Vorzugsrichtung von rheinisch nach variskisch. Das Einlen

ken der vorherrschenden Relieforientierung wird dadurch erklärt, dass neben der kontinuierli

chen   Aufwölbung   der  SpessartRhönSchwelle   auch   die  restriktive   Flächenbildung  wirksam 

wurde. 

Mit   der   globalen   Klimaverschlechterung   kommt   es   zum  Wandel   im   klimatischstrukturellen 

Wirkungsgefüge (BOLDT 2001). Die strukturellen Vorgaben werden nach und nach bedeutsamer 

für die Reliefgestaltung. Die Intensität der chemischen Verwitterung geht klimatisch bedingt zu

rück. Verwitterungs und Abtragungsprozesse beschränken sich zusehends auf Bereiche, die auf

grund ihrer geogenen Ausstattung oder morphologischen Situation günstige Voraussetzungen 

bieten. Die Flächenbildung wirkte fortan nur noch räumlich eingeschränkt, so dass bei andau
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ernder Hebung unterschiedliche Flächenniveaus entstehen konnten. 

Diese Formungsmechanismen kamen im gesamten Spessart zum Tragen. Vermutlich aufgrund 

der unterschiedlichen Hebungsbeträge variierte auch die Differrenzierung des Reliefs. Die fort

schreitende Aufwölbung der Spessartschwelle zeigt im Bild der Streichlinienkarte nach MATT

HESS & MURAWSKI (1978) eine kuppelartige Hochposition der susmGrenze im Bereich des 

zentralen Spessarts. Daher waren flächenbildende Prozesse in diesem Bereich besonders wirk

sam und haben die Flächen im heutigen Stufenvorland deutlich erniedrigt. Der Prozess der di

vergierenden Verwitterung und Abtragung  (BREMER 1989) liegt dieser selektiven Formung zu 

Grunde.

Im heutigen Stufenvorland hat die chemische Intensivverwitterung die Sandsteine des unteren 

Buntsandsteins völlig aufgearbeitet. Die tropoid geprägte Verwitterungsdynamik äußerte sich in 

einer tiefgründigen Gesteinsbleichung, die bis auf das stratigraphische Niveau der Tonsteine der 

BröckelschieferFolge reicht. Strukturmuster des Gesteinsuntergrundes bedingen unterschiedli

che Grundwasserdynamik und damit eine unterschiedliche Verwitterungsintensität. Somit kann 

z.B. die vorherrschende Orientierung der Stufentrauf in wechselnd flach rheinisch und herzy

nisch erklärt werden. 

Die  AusliegerInselberge  werden   selektiv   aus   der   Flächenbildungsdynamik   ausgespart.   Sie 

werden vergleichbar einigen Abschnitten der Stufenfront von SandsteinSaprolit aufgebaut. Die 

denudativen   Abtragungsprozesse   konnten   nicht   konsequent   das  Verwitterungsmaterial   auf

arbeiten. Daher zeugt heute noch SandsteinSaprolit von der Verwitterungsdynamik im Jung

tertiär, z.B. im Steinbruch Kuppe. 

Vergleichbar   den   AusliegerInselbergen   kann   die   Entstehung   des  HahnenkammHöhenzuges 

ebenso durch divergierende Verwitterung und Abtragung erklärt werden. Er wird daher als Erb

inselberg i.S. BÜDEL's (1981) angesprochen. 

Herauszustellen ist, dass sich die Stufe weitestgehend lagekonstant entwickelte. Sie kann letzt

endlich als stehengebliebene SandsteinHochfläche gesehen werden, während das Stufenvor

land durch restriktive Flächenbildung immer weiter abgesenkt wurde. Theorien der Rückverlage

rung der Stufenfront durch rückschreitende Erosion  (TRICART 1951, SCHMITTHENNER 1954, 

SCHMIDT 1976, FISCHER 1998) sind aufgrund der Befunde im Untersuchungsgebiet nicht halt

bar.   Vorderer Spessart 

Anhaltspunkte für die zeitliche Einordnung der restriktiven Flächenbildung im  Vorderen Spes

sart bietet die Sedimentstratigraphie der HanauSeligenstädter Senke. Aufgrund der deutlichen 
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Erhöhung des StaurolithAnteils in der Schwermineralfraktion untermiozäner Sedimente (GOL

WER   1968),   wird   auf   weitestgehende   Ausräumung   des   Sandsteins   im  Vorderen   Spessart   ge

schlossen. Demzufolge waren die Staurolithführenden Paragneise der Mömbris Formation be

reits im Untermiozän freigelegt. 

Flächenreste   im   Kristallingebiet   um   das   300   m   NNNiveau   wurden   als   P1   und   P2Flächen 

kartiert (SCHWENZER 1967a). Diese Flächenreste belegen die anhaltenden, allerdings räumlich 

eingeschränkten Prozesse der Flächenbildung seit dem Untermiozän. Rotlehme im  Aschaffge

biet (NIEMZ 1964), daneben grusige Verwitterungen in Kristallingesteinen allgemein (Profil Ei

chelberg,  Profil   QuarzitBruch   Hemsbach)  zeigen,  dass   die   Intensivverwitterung  noch aktiv 

wirkte, z.T. aber schon ausklang. Im Schlüchterner Becken und im südlichen Vogelsberg ist zu

mindest die postuntermiozäne Intensivverwitterung nachweisbar. Basaltlagen sind teilweise zu 

mächtigen   Rotlehmen   verwittert   (Profil   Rinderbügen,  Profil   Breitenborn  und  Profil   Breite 

First). 

Die pliozäne Flächenbildung hat analog zum Vorland der  fränkischen Haßbergstufe  flächen

expansiv gearbeitet und die vorhandene Stufe versteilt. Am Fuß der Sandsteinstufe entstanden 

dabei abschnittsweise subsequente Furchen, die heute vom Oberlauf der Aschaff  und der  Kahl 

genutzt werden. Linienhaftfluviale Prozesse sind bereits im ausgehenden Tertiär wirksam und 

haben zur Deformation oder starken randlichen Auflösung der Flächen geführt. Es entstanden 

zahlreiche   Flächenreste,   die   in   einer   GISgestützten   Kartierung   und   Auswertung   als  Vereb

nungen geführt wurden. 

4.4 Oberpliozäne bis ältestpleistozäne Reliefdifferenzierung

Die oberpliozäne bis ältestpleistozäne Reliefgestaltung ist durch einen radikalen Klimawandel 

gekennzeichnet. Die deutliche Temperaturreduktion und Veränderungen der Niederschlagsver

hältnisse  bewirkten eine  nachhaltige  Veränderung der  Formungstendenz  (BOLDT 2001).  Flä

chenbildende   Prozesse   kamen auch   in  solchen  Gebieten zum   erliegen,  die  durch  besonders 

günstige Voraussetzungen eine traditionale Flächenweiterbildung ermöglichten (BUSCHE et al. 

2005). Zertalungsprozesse wirkten nun im gesamten Gebiete an der Überformung der Rumpfflä

chen   bzw.   der   Rumpftreppen   mit.   Im   Ältestpleistozän   waren   die   Formungsprozesse   durch 

kaltzeitliche Bedingungen beeinflusst.  Sie bewirkten,  dass neben der fluvialen Dynamik auch 

kryogene Prozesse forciert wurden.

Hervorzuheben ist, dass lineare Zerschneidungsprozesse bereits über lange Zeit des Jungtertiärs 

an der Reliefgestaltung beteiligt waren. Es gibt dementsprechend keine zeitliche Fixierung auf 

das Oberpliozän Die Zertalung beschränkte sich allerdings auf die höheren Lagen, die aus der 

Flächenbildung bereits ausgeklammert waren. Während in den abgesetzten Niveaus noch die 
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Flächenbildung aktiv war, wurden die Dachflächen und höhere Rumpftreppenniveaus aufgrund 

der höheren Reliefenergieen von Zertalungsprozessen überformt. 

Mit dem Klimawandel wird auch die Inwertsetzung des Gesteinsuntergrundes forciert. Die geo

logische Struktur gewinnt in der Reliefgestaltung zusehends an Bedeutung. Skulpturformen als 

Ergebnis   exogen   geprägter   Formungsmechanismen   werden   zu   Strukturformen   umgewandelt 

bzw. durch solche ergänzt.

Dieser klimatisch bedingte Wandel von flächenhaften zu  linearfluvialen Prozessen sowie die 

zunehmende Betonung des strukturellen Inventars ist im Untersuchungsgebiet vielfältig doku

mentiert. Für die zeitliche Einordnung liefert meist nur die morphologische Position die entspre

chenden Hinweise, Kenntnisse des Absolutalters oder biogene Altersangaben fehlen vollständig. 

Als morphologischer Anhaltspunkt dienen die Terrassen des Mains oder auch die Terassen der 

tributären Gewässer. Fanglomeratähnliche Substrate können auf Schlammstromabkommen zu

rückgeführt werden. Sie zeigen extrem wechselfeuchte Bedingungen an, die evtl. innerhalb eines 

semiariden Klimas im Oberpliozän gegeben waren. Alle Formungsprozesse sind im Zusammen

hang mit der anhaltenden Heraushebung des Gebietes zu sehen, für die es einige Belege gibt.

Die anhaltende pliozäne Tektonik äußert sich im Untersuchungsgebiet in der  HanauSeligen

städter Senke  mit der Ausweitung des Sedimentationsgebietes und der Anlage des  Aschaffen

burger  Beckens  (GOLWER 1967).  Ein  Absinken des  Aschaffenburger  Beckens  wird  durch Se

dimente (mutmaßlich) pliozänen Alters belegt (KÖRBER 1959). Abschiebungen in oberpliozänen 

Sedimenten   sind   aus   der  Tongrube   Mainflingen  bekannt   geworden   (OKRUSCH   et   al.   1967, 

STREIT 1967).  Ein genetischer Zusammenhang besteht zur  SpessartSchwelle,  die im Pliozän 

wiederholt belebt und aufgewölbt wurde (CRAMER & WEINELT 1978, SCHWARZMEIER 1979, 

1984). Dies hatte die Heraushebung des zentralen Spessarts um 100 m und eine Belebung der 

Bruch und Verwerfungstektonik zur Folge (DIEDERICH & HICKETHIER 1970: 194). Es ist anzu

merken, dass insgesamt von einer kontinuierlichen Hebung des Untersuchungsraumes auszuge

hen ist. Der Begriff  „Belebung“ ist wohl eher im Sinne einer Beschleunigung, nicht aber als Re

aktivierung zu verstehen. 

Außerdem sollte erwähnt werden, dass viele geowissenschaftlicher Befunde, die ins Pliozän ge

stellt  wurden, kritisch zu hinterfragen sind. Gerade beim Lesen der älteren Literatur gewinnt 

man den Eindruck, dass präquartäre Prozesse in Unkenntnis des tertiären Prozessgeschehens 

pauschal   als   Pliozän   eingestuft   wurden.   Beispielsweise   hat  VOGEL   (1894:   [Kartenblatt])   den 

SandsteinSaprolit des nordwestlichen Odenwaldes (Kap.4.2.2.2.2, Abb. 50) als „Pliocäner Thon 

und Sand“ bzw. als „Reste von Pliocänthon auf Buntsandstein“ bezeichnet. Zudem muss man 

berücksichtigen, dass sich stratigraphische Grenzen des Jungtertiärs etwas verschoben haben, so 
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dass heute viele pliozäne Alter korrigiert und ins Miozän gestellt werden müssen. Es ist notwen

dig absolute  Alter  und Altersangaben aufgrund relativer  Bezüge differenziert  auf  die  aktuelle 

Tertiärchronologie zu beziehen. 

4.4.1 Formungungsprozesse im semiariden (?) Klima

Einige Ablagerungen im Vorland der Sandsteinstufe lieferten Anhaltspunkte für ein semiarides 

Klima im Oberpliozän. Kantengerundetes SandsteinBlockmaterial, eingebettet in unterschiedli

che feinkörnige Substrate liegt hier im Bereich einiger Verebnungen, die der Stufe vorgelagert 

sind. In der Regel liegen die SandsteinBlöcke isoliert von ihrem Liefergebiet, das im Bereich der 

Sandsteinstufe zu suchen ist.  Linsengericht/Großenhausen   Linsengericht/Altenhaßlau

Im Lesesteinbefund am HartenBerg können kantengerundete SandsteinBlöcke neben deutlich 

gerundeten   Schottern   festgestellt   werden.   Letztere   sind   als   Hochschotter   des   benachbarten 

Kinzigsystems anzusehen, das vermutlich im Altquartär zumindest zeitweise auch aus südlich 

verlagerten Fließgerinnen bestand. Sie haben die Meerholzer Zeugenberge im Niveau um 200 m 

NN südlich umflossen (SEIDENSCHWANN 1980). Das kantengerundete Blockmaterial resultiert 

aus einem anderen Transportmechanismus und bildete vermutlich die Basis der Schotterablage

rungen. Die SandsteinBlöcke haben nichts mit dem geologischen Untergrund zu tun, der von 

Gesteinen des Rotliegenden und von einer geringmächtigen Auflage von vergrustem Zechstein

Dolomit (Dolomitasche) aufgebaut wird.   Profil HartenBerg I   Profil  HartenBerg II

Ein Beispiel für ortsfremdes Blockmaterial ist am  HartenBerg  (201,8 m NN) gegeben, der zwi

schen den Ortschaften Linsengericht/Geislitz, /Großenhausen und /Altenhaßlau westlich der 

Meerholzer Zeugenberge liegt (BOLDT, BUSCHE & JUNG 2002). Ein Pass im Niveau von 190 m 

NN  leitet   in   südsüdöstliche   Richtung   zum  2   km   entfernten   Stufenhang   über,   der   in  diesem 

Stufenabschnitt mit dem  Franzosenkopf  (481,0 m NN) und der  Rauhe Heil  (435,4 m NN) zwei 

markante   Höhenpunkte   besitzt.   Die   direkte   mutmaßliche   Transportbahn   wird   auch   vom 

Oberlauf des  EichelBaches  abgeschnürt, der z.B. am Hof Eich  im Niveau von 180 m NN fließt. 

Ein weiteres Liefergebiet wäre mit den Sandsteinkuppen der Meerholzer Zeugenberge gegeben, 

die in 3 km Entfernung westlich des HartenBerges liegen. Hier isolieren der Brühlgraben und der 

SchandelBach (bei 140 m NN) die Sandsteinvorkommen am HartenBerg. 

In   einem   Entwässerungsgraben   randlich   einer   landwirtschaftlichen   Nutzfläche   konnte   diese 

Schichtfolge   in   den   zwei  Profilen  HartenBerg   I  und  HartenBerg   II  untersucht   beobachtet 

werden (Abb. 78, Abb. 79). Über einer weißbraun gebänderten Basis aus Dolomitasche als Aus

gangsmaterial stehen im mittleren Profilabschnitt blockführende, sandiglehmige, im unteren 

Bereich rotbraune Substrate an. Sie gehen hangend in einen mächtigen, tiefbraunen Horizont 

über, der pedogenetisch als ApHorizont einzuordnen ist. Das kantengerundete Blockmaterial 
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scheint in den Profilen auf den Horizont Hart I1, Hart I2 bzw. Hart II2, Hart II3 beschränkt, 

findet sich aber auch in hoher Dichte als Lesesteinmaterial auf den benachbarten Ackerflächen. 

Neben der Kantenrundung deutet die stratigraphische Position der SandsteinBlöcke über der 

Dolomitasche auf  präquartäre  Ablagerungen.  Die  Dolomitasche repräsentiert  den erosiv  ver

kürzten Teil der jungtertiären Intensiverwitterung im Stufenvorland. Wenn keine Erosionslücke 

vorhanden ist, belegt die unmittelbare Überlagerung durch die SandsteinBlöcke zumindest die 

zeitliche Vergesellschaftung. Auch die Blockführenden Horizonte sind offensichtlich erosiv ver

kürzt. Auch Geröllführendes Terrassenmaterial wurde offensichtlich postsedimentär verkürzt. 

Gerölle   sind   als   Lesesteine   selektiv   angereichert,   während   Sande   und   Kiese   nicht   mehr   als 

eigener Horizont auftreten. 

Die  Horizonte Hart   I1,  Hart   I2  bzw.  Hart   II2,  Hart   II3  bezeichnen den Erosionsrest  einer 

Schlammstromähnlichen  Ablagerung,  die  Rückschlüsse  auf  die   klimatischen  wie  morpholo

gischen Bedingungen zulässt. Für Bildung von Schlammströmen muss ein Klima vorherrschen, 

dass zumindest phasenweise durch ein Wasserüberangebot charakterisiert ist. Es muss also im 

Oberpliozän   abschnittsweise   ein   extrem   wechselfeuchtes   nicht   zwangsläufig   ein   semiarides 

Kllima angenommen werden. 

Die  Morphologie  war anhand des Befundes am  HartenBerg  durch  einen moderat  geneigten 

Stufenhang charakterisiert. Die Senken, die zwischen HartenBerg und Stufenhang zwischenge

schaltet   sind   und   durch   die   flach   eingetieften   Fließgewässer   nachgezeichnet   werden,   waren 

noch nicht existent. Die Schlammströme müssen über einem flachgeneigten Hang in einem hö

heren Niveau abgegangen und am HartenBerg und der näheren Umgebung abgelagert worden 

sein. Durch die nachträgliche fluviale Beanspruchung sind diese Ablagerung größtenteils wieder 

abgetragen   worden.   Die   Sedimente   am  HartenBerg  bilden  einen   bescheidenen   Erosionsrest 

einst mächtiger Ablagerungen.

Vergleichbar   dem  HartenBerg  gibt   es   im   Untersuchungsgebiet   weitere   Lokalitäten   mit 

kantengerundeter Grobfraktion. Beim Bau eines Parkplatzes am östlichen Ortsausgang Bieberge

münd/Wirtheim  im unteren Kinzigtal wurden in der Böschung ebenfalls fanglomeratische Ab

lagerungen unter jüngerem Terrassenschotter nachgewiesen. Die kantengerundeten Sandsteine 

sind vollständig saprolitisiert und liegen in einem weißen sandiglehmigem und mehrere Meter 

mächtigen Substrat. Beachtlicher Weise ist die Lokalität nur wenige Meter über dem rezenten 

KinzigNiveau. Es hat den Anschein, dass hier die fanglomeratischen Ablagerungen als Ergebnis 

der KinzigEintiefung abgegangen und im frischen Talgefäß zur Ablagerung gekommen sind. Das 

Liefergebiet ist vermutlich im angrenzenden  Hirschbachgrund  zu suchen, da außer Sandstein

Saprolit kein Material enthalten ist, das für ein Liefergebiet im Oberlauf der Kinzig spricht. 
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Abb. 78: Profil Harten
Berg I – Profilauf
nahme.

Vorderer Spessart 

Abb. 79: Profil Harten
Berg II – Profilauf
nahme.

Weitere Schlammstromähnliche Ablagerungen mit abgeschnittenen Liefergebieten gibt es im 

Bereich   des  Vorderen   Spessarts,   z.B.   an   der  HartKoppe  (vgl.   Kap.   2.1.2.2,  Abb.  3)   oder   im 

Einzugsgebiet der  Aschaff (Kap. 4.4.3). Die mächtigen Deckschichten am Plattenberg bei  Klein

wallstadt  a.  Main  beinhalten  in den untersten Lagen vermutlich diese Umlagerungssubstrate 

(JUNG   2004).   Auch   aus   anderen   Gebieten,   z.B.  dem   östlichen  Mainfranken,   liegen   entspre

chende Befunde vor. Vergleichbare Ablagerungen wurden am DürrenBerg im Vorland der Haß

berge  nachgewiesen   (BOLDT  2001),   daneben   gibt  es   Beispiele   von   der  Frankenhöhe  (FUG

MANN 1988). 
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4.4.2 Hangversteilung und fortschreitende Stufenakzentuierung

Die   Stufenhänge   der   Sandsteinstufe   waren   ursprünglich   wesentlich   flacher   und   großzügiger 

gestaltet als heute. Dafür gibt es im Untersuchungsgebiet einige Anhaltspunkte in Form von Ab

lagerungen im heutigen Stufenvorland, die durch postsedimentäre Prozesse von ihrem Lieferge

biet isoliert wurden. 

Die ursprünglich moderate Hanggestaltung des Stufenhangs kann am Beispiel des  KorsBerges 

(234 m NN) südwestlich Bessenbach/Straßbessenbach demonstriert werden. Der in der Geolo

gischen   Karte   GK   6021  Haibach  dargestellte   Erosionsrest   an   „suBt“   (BröckelschieferFolge, 

WEINELT 1962, Kartenblatt), muss als allochthones Schuttmaterial aus Buntsandstein interpre

tiert werden. Die zahlreichen Lesesteine an kantengerundetem Sandstein wurden nicht als auto

chthones   Material   der   BröckelschieferFolge   gesehen.   Nach   petrographischen   Vergleichen 

handelt es sich um Material vom Stufenhang. Ein mögliches Liefergebiet könnte das Gebiet des 

Steigknückls  (353 m NN) sein. Dann muss eine hypothetische Transportbahn über das Tal des 

Bessenbaches (174 m NN) gelegt werden. Die Ablagerungen sind heute vom Liefergebiet isoliert. 

Als Transportmechanismus wird eine gravitative Massenbewegung, konkret ein Schlammstrom

ähnliches Abkommen angenommen (Kap. 4.4.2). 

Im Wesentlichen geht die Versteilung der Stufe auf eine Tieferschaltung von Fußflächen, die Flä

chenexpansion  im Stufenvorland und die  Entwicklung von  Stufenrandsenken  zurück.  Diese 

Prozesse wirkten an der Hangversteilung mit, ohne dass sich der Hang rückschreitend verlagerte. 

Die Stufenposition blieb während der pliozänen bis quartären Überformung stets lagekonstant. 

Der Stufenhang war vermutlich im Stile einer Dachfußfläche gestaltet, die von der Stufentrauf 

zum Stufenvorland mit sanften Winkeln abdachte. Im Zuge der Absenkung der Landoberfläche 

im Stufenvorland wurde die Dachfußfläche überprägt (vgl.  BOLDT 2001) und in Vorland und 

Fußfläche gegliedert.  Mit den Flächen im Stufenvorland wurden die Fußflächen ebenfalls  flä

chenhaft tiefergeschaltet (BRUNOTTE 1978). Die Fußflächen liegen heute in den Tonsteinen der 

BröckelschieferFolge ausgebildet. Teilweise gehen sie morphologisch unmerklich in den Zech

steinDolomit über und setzen sich dann in den Kristallingesteinen fort. Teils ist der Übergang 

zum Grundgebirge durch mächtige Hangschuttdecken, die hier auslaufen, verhüllt. 

Die Fußflächen wurden abschnittsweise zu Stufenrandsenken weiterentwickelt. Das großzügige 

Wasserangebot am Fuß der Stufe mag dazu beitragen haben, dass eine schlauchförmige, subse

quente Tieferschaltung von Flächen stattfand, die zu einer Randsenke ausgestaltet wurde (vgl. 

BÜDEL 1981, BREMER 1989).
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4.4.3 Intensive fluviale Flächenauflösung

Die fluviale Dynamik hat zu einer randlichen Deformation der Flächenreste geführt und dazu 

beigetragen, dass die ursprünglich großzügigen Formen überprägt wurden. Beispiele für diese 

Auflösungsdynamik sind im  Dammbachtal gegeben. Verschiedene Talzüge, die von Norden ins 

Dammbachtal münden und teils nicht von Gewässern durchflossen werden, gehen im 400 m 

NNNiveau aus einem muldenartigen Oberlauf bzw. einer Quellmulde über einen markanten 

Kerbensprung   in   ein   steiles   Kerbtal   über.   Es   hat   den   Anschein,   dass   Muldenartige   Abfluss

bahnen auf älteren Rumpfflächenniveaus durch die Dynamik der Vorfluter überprägt wurden. 

Die Kerbtalmorphologie wurde nicht durch rückschreitende Erosion eines Fließgewässers  ge

schaffen, das sich von der Talsohle des Vorfluters in die Hochfläche vorarbeitete. Diese Dynamik 

ist kaum nachvollziehbar, denn vielfach werden die Täler aktuell nicht von Gewässern durch

flossen.  Das Tälchen zwischen  DürenBerg  (422 m NN) und  Birkenhöh  (436 m NN) nördlich 

Dammbach/Krausenbach ist hierfür ein Beispiel. Es handelt sich um ein Trockental, an dessen 

Einmündung ins Dammbachtal heute der KlaffenBrunnen liegt. Offensichtlich wurde der Quell

horizont mit der Erniedrigung des Vorfluterniveaus durch kryogene Prozesse sukzessive nach 

unten verlegt.  Die Quelle  liegt heute, wie in den meisten Spessarttälern dort,  wo der Grund

wasserkörper durch die renzente Talsohle angeschnitten wird.

Eine vergleichbare Situation ist in höheren Lagen, z.B. am Übergang des Höhenrückens Geiers

berg (GeoRE SHHR6) zu den südöstlich anschließenden Abdachungsgebieten gegeben. In der 

Darstellung der  Geomorphologischen Raumeinheiten  dieses Gebietes (Kap. 2.2.6,  Abb. 12) ist 

besonders auffällig, dass die größeren Fließgewässer im unteren Verlauf in geradlinigen Talge

fäßen verlaufen, die durch steile, wenig gegliederte Talhänge charakterisiert sind. Diese Bereiche 

wurden auch als Zertalungsgebiete (GeoRE.SHZT) erfasst. Im Oberlauf sind die Täler aufgefä

chert. Dem Vorfluter streben in diesem Fließabschnitt zahlreiche Fließgerinne zu. Hier sind die 

Reste der Altflächen noch deutlicher erhalten, wenn auch stark aufgelöst, so dass diese Bereiche 

als Deformationsgebiete (GeoRE.SHDG) eingeordnet wurden. Verschiedentlich ist der Quellbe

reich im Bild der Hangneigungen auch als flachgeneigter Bereich erkennbar, so dass hier Quell

mulden   (GeoRE.SHQM)  ausgewiesen wurden.  Der  Kropfbach  (GeoRE.SHZT16, GeoRE.SH

DG12, GeoRE.SHQM6) veranschaulicht diese Abfolge in idealer Weise. 

Morphogenetisch ist diese Abfolge umzukehren, denn der Kropfbach und alle weiteren größeren 

Fließgewässer haben sich von oben nach unten, also vom Quellbereich zur Mündung entwickelt. 

Die ältesten Fließabschnitte dieser Gewässer bzw. der größeren Spessartgewässer allgemein sind 

somit im (ehemaligen31) Quellbereich zu suchen. Die Quellbereiche sind bereits im Zuge der re

striktiven Flächenbildung entstanden. Sie liegen letztlich am Fuß der morphologisch akzentu

31 Falls dieser heute trocken liegt. 
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ierten Dachflächen oder Höhenrücken,  die  von der  Flächenbildungsdynamik nicht  betroffen 

wurden. Dort haben sie den Grundwasserkörper der Hochgebiete entwässert. Die ursprüngli

chen Spülmulden waren in die tieferen Rumpfflächen eingebunden, haben sich aber bei fort

schreitender Tieferschaltung der Flächen auch zu Kerbtälern entwickeln können. Diese Überprä

gung war nach Ausklingen der Flächenbildung am deutlichsten, weshalb dieser Formungsme

chanismus im Zusammenhang mit der oberpliozänen Formung behandelt wird. Letztlich setzte 

dieser Mechanismus ein, sobald die restriktive Flächenbildung eine Differenzierung der Land

schaft erreichte.

Auf die gleiche Weise muss auch die Entstehung der zahlreichen Talbuchten der Sandsteinstufe 

erklärt   werden.   Besonders   markant   ist   die   Zerlappung   des   Stufenhanges   im   Stufenabschnitt 

Eselshöhe (GeoRE SSSH3) zwischen Großkahl/Bamberger Mühle und Sailauf/Eichenberg aus

geprägt. Hier gliedern einige parallel verlaufende, fränkisch streichende Talbuchten die Sand

steinstufe und greifen jeweils 45 km in diese hinein. Sie setzen meist unmittelbar am Walmhö

henrücken an und fächern in diesem Bereich sogar etwas auf. Besonders deutlich ist dies im Be

reich der Sommerkahl zu sehen. 

Auch hier kann die Talentwicklung dadurch erklärt werden, dass ursprüngliche Quell und Spül

mulden am Fuß des WalmHöhenrückens Eselshöhe (GeoRE SSWH3) im Zuge der fortschrei

tenden Flächenbildung überprägt wurden. Offensichtlich zeigten die ersten Spülmulden, die lot

recht  zum WalmHöhenrücken ansetzen, eine Anpassung an die fränkische Richtung. Als die 

eingeschränkte   Flächenbildung   nur   noch   nordwestlich   der   Linie  Sailauf/Eichenberg   

Großkahl/Bamberger Mühle wirkte und die Landstufe herauspräpariert wurde, stellten sich die 

Gewässer auf das jeweilige Flächenniveau ein. Die Zerschneidung des Stufenhanges zeitgleich 

zur Flächenbildung im Vorland war die Folge. Die Sandsteinstufe existierte demnach nie als ge

schlossene und geradlinige Stufenfront, sondern wurde umgehend fluvial verändert, sobald sich 

Reliefunterschiede   einstellten.   Es   handelt   sich   also   um   eine   syngenetische   Zertalung   der 

Schichtstufe (BUSCHE et al. 2005: 149).

4.4.4 Ausgestaltung der Talsysteme 

Mindestens seit dem Oberpliozän kam es zur dominanten Einwirkung der Fließgewässer. Für die 

obermiozänen bis pliozänen Urgewässer wird angenommen, dass sie Spülmulden durchflossen, 

die leicht in die Rumpfflächen eingelassen sind. Es war daher möglich, dass sich die Gewässer 

umorientieren und ihre Fließrichtung ändern konnten (MÜLLER 1996). Diese Dynamik war im 

Spessart aufgrund der frühen Ausgestaltung des Reliefs vermutlich eingeschränkt. Die meisten 

Reliefstrukturen waren bereits vorhanden, wenngleich die Formen insgesamt moderat und groß

zügig ausgeprägt waren.  Die größeren Fließgewässer hatten zwar tendenziell   ihr heutiges Er
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scheinungsbild, waren aber nicht deutlich eingetieft. 

Die  Jossa zeigt im Grundriss ein auffälliges, Sförmiges Fließbild, das auf Flussumleitungen zu

rückgeführt   werden   kann.   LOTZ   [ohne   Erscheinungsjahr]   nimmt   an,   dass   sich   der   Oberlauf 

ursprünglich in Richtung des  LohrSystems oder der unteren Sinn orientierte. In Ermangelung 

eindeutiger  Schotterfunde  bzw.  Sedimentnachweise  kann dies  aber  nicht  belegt  werden.  Die 

Kahl,   die   heute   über   den  Hahnenkammdurchbruch  in   die  Untermainebene  entwässert   , 

orientierte sich im Jungtertiär zur Aschaff hin. Dies belegen Schotterfunde im Bereich der Feld

kahler Höhe (SCHWENZER 1967a). Die zeitliche Einordnung ins Pliozän ist nach heutigen Be

funden in der HanauSeligenstädter Senke wieder unklar. Zumindest war der Mittellauf etwa ab 

Mömbris bereits im Untermiozän zum Tertiärbecken orientiert. Es ist denkbar, derzeit aber nicht 

belegbar,   dass   der   Oberlauf   der  Kahl  inklusive   des  Westernbaches  über   einen   langen   Zeit

abschnitt des Jungtertiärs zur Aschaff hin entwässerte. Ob diese Abflussrichtung bis in das Plio

zän hinein Bestand hatte, ist nicht abschließend zu sagen. Vielleicht erfolgte der Anschluss an 

die Mittelkahl auch schon im Miozän. 

Auch im Aschaffgebiet belegen Schotterfunde die jungtertiäre fluviale Dynamik. Hier konnten 

am HammelsBerg (240 m NN), südöstlich Haibach/Klingerhof gut gerundete Gerölle aus  Bunt

sandstein gefunden werden. Das Niveau der Schotter,  wie auch der Geröllbestand, der keine 

Kristallingesteine führt, belegt die allgemein jungtertiäre Ablagerung. Die Verflachung in diesem 

Bereich entspricht vermutlich einer Hochterrasse des Urbessenbachs. 

Eine besondere Situation ist am Erbig (285 m NN) gegeben, der als Gebiet fluvialer Prägung er

kannt wurde  (GeoRE SVFG1).  Bei der Betrachtung des Isohypsenbildes vermutet man, dass 

der Erbig als Umlaufberg und der südlich angrenzende Obernauer Wald als Terrasse im 190200 

m NNNiveau zu sehen ist. Dementsprechend könnte der Main auf einem höheren Niveau über 

Aschaffenburg/Schweinheim  in   Richtung  Aschaffsenke  geflossen  sein,  um  von  dort   der  Un

termainebene zuzustreben 

Die nachgewiesenen fluvialen Sande und die wenigen Schotterlagen (WEINELT 1962: 132, Abb. 

31) belegen die fluviale Prägung dieses Gebietes. Die vorherrschend sandige Ausprägung der Ab

lagerung steht nicht im Widerspruch zur Einordnung als fluviale Akkumulationsterrasse.  Viel

mehr ist dies ein interessanter Hinweis auf SandsteinSaprolit im Einzugsgebiet. In der näheren 

Umgebung   wurden   Saprolite   am  WeißBerg,  Stengerts,  FindBerg,  KaiselsBerg  und  RehBerg 

nachgewiesen (Kap. 3.1.3.2). Daneben steht tiefgründiger Sandsteinzersatz am  Plattenberg  bei 

Kleinwallstadt  a.  Main  an,  der  wenige Kilometer  südlich des  Erbigs  liegt.  Man  muss berück

sichtigen, dass aus der chemischen Verwitterungsdynamik weitestgehend Sande und Tone frei

gesetzt werden. Nachdem die Tone in einem fließenden Gewässer in Schweb gehalten werden, 
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können sich die Sande bei Nachlassen der Schleppkraft absetzen. Gerölle, die fluvial aus Blöcken 

und Steinen präpariert  werden,  waren dementsprechend nicht  zu erwarten.  Nur wenn berg

frischer Sandstein fluvial aufgearbeitet wird, ist die Bildung von Geröllen möglich. Die sandigen 

Ablagerungen im Bereich des  Erbigs  und des  Obernauer Waldes  belegen die  Verbreitung von 

Verwitterungsdecken in der näheren Umgebung.

4.4.4.1 Pliozänterrassen in der Umgebung von Schlüchtern

Im Buntsandsteingebiet des nördlichen Spessarts stellt sich die Problematik, dass die Verwitte

rung konglomeratischer Sandsteine Gerölle  freisetzen kann.  Das Herauswittern von Geröllen, 

z.B. aus dem konglomeratischen SollingSandstein (smSS), geschah bereits im Untermiozän und 

hat zur Ablagerung der basalen Schotterschicht der sandigkiesigen Tertiärsedimente geführt. 

Ein mögliches Liefergebiet   liegt  im Verebnungsbereich im Niveau von 415 m NN südlich des 

LeimBerges zwischen  Sinntal/Ziegelhütte  und  Sinntal/Breunings. Die Gerölle im Lesesteinbe

fund könnten ohne weiteres als fluviale Ablagerungen mit relativer Anreicherung an Quarzen ge

deutet werden. Hier gaben die Geröllvorkommen allerdings Anlass für die Kartierung eines „kon

glomeratisch  sandigen  Sandstein   [s]   (sm2)“   (SEYFRIED 1914:   13),  der  an  Verwerfung   scharf 

gegenüber den Sandsteinen des Unteren Buntsandsteins abgesetzt ist. Auch pliozäne Schotter

vorkommen können unter Umständen damit erklärt werden (vgl. BACKHAUS (1967a). 

In der Umgebung von  Schlüchtern  gibt  es  Ablagerungen,  die als  fluviale  Ablagerungen eines 

jungtertiären Gewässers beschrieben wurden. Im  Reisigwäldchen  südöstlich von  Schlüchtern/ 

Herholz wurden im Bereich einer Verebnung (325 m NN, 80 m über dem KinzigNiveau) Sande 

und Kiese mit kleinen Quarzgeröllen bekannt, die in ehemaligen Sandkuhlen wieder freigelegt 

wurden (Abb. 80). Laut einer hier niedergebrachten Bohrung liegen die sandigen Substrate über 

weißgrauen Schluffen und Tonen, die basal bei etwa 3 m Tiefe in braune Tone miozänen Alters 

übergehen.   Die   sandigen   Ablagerungen   werden   als   Pliozän   eingestuft   (SEMMEL,   A.,   zit.   in 

EHRENBERG & HICKETHIER 1971).  Die Sedimentmerkmale und die  Höhenlage  lieferten die 

Anhaltspunkte für die zeitliche Einordnung. Korrelationen werden zu sandigen Ablagerungen 

bei  Schlüchtern/Hohenzell  hergestellt,  die auf  vergleichbaren Schotternachweisen mit  Quarz, 

Sandstein, Karneol, verkieseltem Muschelkalk, Quarzit, Lydit und Muskovitführendem Quarzit

schiefer beruhen (MEISEL, S., zit. in EHRENBERG & HICKETHIER 1971: 77).

Ein weiteres Pliozänvorkommen befindet sich weiter abwärts der Kinzig südlich von Steinau a.d. 

Straße. An der  Bellinger Warte  (342 m NN)  liegen um ortsfremde Muschelkalkschollen, die als 

Rutschmasse (EHRENBERG & HICKETHIER 1982)  oder als  Versturzmaterial  über Salinarkarst 

(PRINZ 1970) gesehen werden, weißgraue bis braungraue Sande. In tieferen Bereichen des insge

samt 4,50 m mächtigen Substrates konnte ein Übergang in rötliche und gelbliche Schluffe und 
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Tone beobachtet werden (EHRENBERG & HICKETHIER 1982). 

Die als Pliozänsedimente beschriebenen Lokalitäten treten aus dem Kanon der tertiärzeitlichen 

Ablagerungen physiognomisch hervor. Die Nähe zum rezenten  KinzigSystem und die Höhen

lage beeinflusste die Klassifizierung. Neben Ablagerungen werden sedimentfreie Verebnungsbe

reiche als pliozäne Formenelemente beschrieben, wie z.B. eine Felsterrasse am Borgels (230240 

m NN). 

Abb. 80: Profil Reisig
wäldchen – Profilauf
nahme.

4.4.4.2 Übergangsterrassen des Maintals 

Die Aktivität der jungtertiären Fließgewässer hängt mit der Entwicklung des Vorfluters Main zu

sammen. DONGUS (2000: 99, Abb. 9.1.) rekonstruiert für das Obermiozän bis Unterpliozän noch 

ein Talsystem des Urmains, das nach Süden zur Urdonau ausgerichtet ist.  Der mittelpliozäne 

Main zeigt im Mainviereck schon die heutige Morphologie. Die Quelle wird in der Umgebung 

von  Würzburg vermutet (DONGUS 2000:  34, Abb. 9.2.). RUTTE (1987) dagegen zeichnet in der 

Arvenensiszeit   noch   geradlinige   Abflussbahnen   des  Untermains   und   des  Mittelmains   zur 

Urdonau.   BÜDEL   (1981)   und   HANTKE   (1993)   gehen   übereinstimmend   davon   aus,   dass   der 

oberpliozäne Untermain bereits dem Rhein tributär war, während der Mittelmain noch über das 

Altmühl  bzw.  Regnitzsystem zur  Donau  entwässerten.  Mit  dem  MainEvent  wird der Ober



Regionale Morphogenese 272

main, der noch Richtung Donau orientiert war, an den Mittel und Untermain angeschlossen. 

Mit den  Schippacher Sanden  (Kap. 4.2.2.2.5) gibt es fluviale Ablagerungen, die nach früheren 

Darstellungen als arvenensiszeitlich angesehen wurden (RUTTE 1987). Die zeitliche Neueinstu

fung der liegenden Schippacher Tone deutet darauf hin, dass sie womöglich älter sind und be

reits ins Miozän gehören. Die bisherige Einordnung ohne Absolutdatierungen ist problematisch. 

Ohne  verlässliche  Angaben  zur  Zeitstellung  kann auf  Basis  dieser  Schottervorkommen keine 

Aussage   über   die   jungtertiäre   Fließgewässerentwicklung   getroffen   werden.   Auch   die   geringe 

Dichte an korrelierbaren Schottervorkommen macht diese Bemühungen überflüssig.

Als arvenensiszeitliche Ablagerungen anerkannt sind die Wernfelder Schotter am Vorderen Bau

Wald östlich Gemünden/Wernfeld bei 260 m NN. Aus dem Vorkommen von Sandsteinen aus den 

höheren Einheiten des Buntsandsteins wurde ursprünglich ein NordSüd gerichtetes Gewässer 

rekonstruiert, das aus der Rhön kommend ab Wernfeld das mittlere Maintal entgegen der heu

tigen Fließrichtung nutzte und schließlich der Donau zustrebte (RUTTE 1987). Die Vorkommen 

von Keuperhornsteinen und Chalzedonen, deren Liefergebiete weiter  östlich liegen, erlauben 

dagegen, eine Fließrichtung von Ost nach West zu postulieren (KÖRBER 1962, KURZ 1988). Im 

oberflächigen Lesesteinbefund finden sich auch Basalte, deren mögliches Liefergebiet von der 

Südrhön bis zur Hohen Rhön reicht. Aus dem Nachweis von Sandsteinen mit Kantenlängen bis 

40 cm wurde ein kaltzeitlicher Einfluss und ein Transport als Driftblöcke abgeleitet (KURZ 1988). 

So ist  ein neues Schottervorkommen im  SüdwestSpessart  vorerst nur als sedimentologischer 

Befund zu verbuchen. Die Schotter eignen sich derzeit noch nicht für morphogenetische Aus

sagen.   Das   neue   Schottervorkommen   liegt   im   Bereich   des  GroßwallstadtObernburger 

Grabens. Am FuchsGraben, östlich des Heubachs zwischen Röllbach und Großheubach konnten 

in einer Pflugspur an einem Ackerrandstreifen zahlreiche BuntsandsteinGerölle zwischen 0,5 

und 3 cm Größe gefunden werden. Sie liegen im Übergangsbereich zum konkaven Unterhang 

des Radsteins (435 m NN) in einer absoluten Höhe von 230 m NN. Sie befinden sich abseits jegli

cher Wegbefestigung und sind deshalb nicht als Kulturschotter einzuordnen. Die Mnkrustigen, 

unregelmäßigen Gerölloberflächen und die lehmigsandige, Mnfleckige und z.T. fahlgraue Ma

trix sprechen für das hohe Alter der Ablagerungen. Offensichtlich blieben die Schotter als Ero

sionsrest eines ursprünglich ausgedehnten Schotterkörpers in hängiger Position liegen. 

Eine weitere pliozäne Ablagerung mit 23 m mächtigen weißen Quarzsanden und quarzitischen 

Bänken wurde am  Flöhberg  (237,2 m NN) bei  Waldenhausen  im  Taubertal  gefunden (HILDE

BRAND 1924). KÖRBER (1962) kartierte im Forstwald (237 m NN) zwischen Elsenfeld und Elsen

feld/Schippach pliozäne Schotter, die BACKHAUS (1967a ) als freigewitterte Gerölle des Solling

Sandsteins einordnete. Weiße entfärbte, graue oder gelbe geröllfreie Sande finden sich daneben 
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im südlichen Mainviereck unter Hochterrassenschottern, z.B. bei  Dorfprozelten, Faulbach oder 

Freudenberg/Boxtal  (ERB   1928).  Hochliegende   Schotter,   etwa   130   m   über   dem  Mainniveau, 

liegen auf dem Plateau  Hagflur  (282,4 m NN) östlich von  Wertheim  (ERB 1928).  SCHREPFER 

(1924) berschreibt Schotter auf dem Plateau der Sohlhecke nordwestlich von Wertheim/Hasloch 

in 100 m relativer Höhe über dem Main. 

Abb. 81: Flächenniveaus 
des SESpessarts und 
die Terrassenabfolge des 
Mains bei Marktheiden
feld.  aus MÜLLER 
(1996: 287, Abbildung 
60, nach GRUNERT & 
SEIDENSCHWANN 
1988).

Unabhängig von Schotterfunden sind Verebnungsbereiche entlang des Maintals hervorzuheben, 

die abhängig von der Höhenlage als Terrassen des Mains eingestuft werden. Die fluvialen Akku

mulations und Erosionsformen wurden bei einer umfassenden Kartierung des Maintals erfasst 

und in einen genetischen Zusammenhang gestellt. Hier wurden zwei Terrassenniveaus erkannt, 

die vom Niveau der Gäuflächen abgesetzt sind und als oberpliozäne Formen eingestuft werden. 

Die obere Übergangsterrasse (OÜT) liegt im unteren Maintal im Niveau von 250 – 255 m NN, für 

die untere Übergangsterrasse (UÜT) wird ein Niveau von 240 – 245 m NN angegeben (KÖRBER 

1962). Ein Standardprofil der Terrassen des unteren Mittelmains32 wurde bei Klingenberg/Trenn

furt aufgenommen (KÖRBER 1962).

Die Terrassen gehören zur Breittalphase des Mains und stehen gleichzeitig für die Fixierung des 

Mainverlaufes (BUSCHE et al. 1989). Vor dem Hintergrund des „vermittelnden Formungscharak

ters“ zwischen Flächen und der Zertalung, führt BOLDT (2001: 174f) die Begriffe „obere Über

gangsverebnung   (oÜV)“   und  „untere   Übergangsverebnung   (uÜV)“   ein.   Die   niedrigeren   und 

jüngeren Terrassen werden jeweils als „Talboden“ bezeichnet. Hinweise auf dieses Niveau gibt es 

z.B. auch am Plattenberg und an der  Kirchhöhe bei  Kleinwallstadt a. Main (vgl. KÖRBER 1962). 

32 Mittelmain i.S. KÖRBERS (1962). Demgegenüber steht die Gliederung der Geographischen Landesauf
nahme, die den Main von Gemünden/Wernfeld bis zum Eintritt in die Untermainebene (232) als Un
teres Maintal (141.0) ansieht (MENSCHING & WAGNER 1963, KLAUSING 1967, SCHWENZER 1968).
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Hier wurden weißfarbene tonige Sande mit kantengerundeten quarzitischen Sandsteinen als flu

viale Umlagerung des SandsteinSaprolits im Zusammenhang mit der Breittalphase des  Mains 

gefunden (JUNG 1996, 2004). 

Ein Profil durch die Flächenniveaus des  SESpessarts  und die Terrassenabfolge des  Mains  bei 

Marktheidenfeld  (GRUNERT & SEIDENSCHWANN 1988;  Abb. 81) verdeutlicht den vermitteln

den Formungscharakter. Die zeitliche Einordnung der höheren Flächenniveaus muss nach neu

en   Erkenntnissen   allerdings   revidiert   werden.   Die   Altflächen   sind   vermutlich   älter   und   ent

standen im Anschluss an die oligozäne Akzentuierung des  GeiersbergHöhenrückens (GeoRE 

SHHR6). Die höchsten Flächenreste sind analog zum  Vorderen Spessart  mindestens ins Un

termiozän zu stellen. Für die jüngeren Flächen kann ohne Absolutdatierungen keine Chronolo

gie erarbeitet werden. Eine Parallelisierung mit Flächenniveaus der östlich anschließenden Gäu

flächen ist  aufgrund der unterschiedlichen tektonischen Entwicklung (Zellinger Mulde)  nicht 

angebracht. MÜLLER (1969) bewertet die Datierung von Flächen aufgrund relativer Bezüge kri

tisch. Darüber hinaus konnte die Kartierung von Verebnungen (Kap. 3.2.2) im Bereich der Süd

ostabdachung wesentlich mehr Niveaus erfassen, die allerdings nicht weiter chronologisch aus

gewertet wurden.  Vorderer Spessart 

4.4.4.3 Ältestpleistozäne Maintaleintiefung

Beim PliozänPleistozänÜbergangszeitraum wird von „der „black box“ der mitteleuropäischen 

Landschaftsentwicklung“ gesprochen (BOLDT 2001: 173). Die morphodynamischen Prozesse in 

diesem Zeitraum sind von unterschiedlichen klimatischen Rahmenbedingungen beeinflusst, die 

tendenziell zu den pleistozänen Kaltzeiten überleiten. 

Die  ältestpleistozänen  Hauptterrassen  bzw.  Haupttalböden  bilden eine  dreigliedrige  Abfolge 

(UHT, MHT und OHT bzw. oHTB, m HTB und uHTB; KÖRBER 1962, BOLDT 2001). Der obere 

Haupttalboden wird zeitlich an die Wende Prätegelen  Tegelen und damit ins ausgehende Ober

pliozän gestellt. Die jüngeren Haupttalböden werden der DonauKaltzeit zugeschrieben und ge

hören somit in das Ältestpleistozän. Im Kinziggebiet konnte eine weitere Differenzierung dieses 

Terrassenkomplexes vorgenommen werden (SEIDENSCHWANN 1980). 

Die Terrassen repräsentieren eine Phase fortschreitender Taleinengung bei gleichzeitiger Talein

tiefung. Dadurch wurden gerade im südlichen Mainviereck die ausgeprägten Mainschlingen als 

Talmäander fixiert. Die Mäander gaben Anlass, über einen möglichen Gewässerrückstau am Hö

henzug Langer BergGreinberg zu spekulieren, der durch die Mäanderbewegungen kompensiert 

wurde (SCHREPFER 1924). 

Im   Ältestpleistozän   kommt   es   schließlich   zu   einer   markanten  Taleintiefung   des   Mains,   die 
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vermutlich   durch   tektonische   Impulse   in   Kombination   mit   klimatischen   Effekten   ausgelöst 

wurde. Dabei wurde das Maintal bis auf das heutige Flussniveau, teilweise tiefer eingeschnitten. 

Belege finden sich z.B. in Form von Rotlehmen, die als cromerzeitliche, autochtone Bodenbil

dung gesehen wurde (VALETON 1956). Es könnte sich auch um Umlagerungsmaterial aus Sand

steinSaprolit handeln. Tonlagen in den Sedimenten des Aufschüttungskomplexes (s.u.) zeigen 

vergleichbare Tonmineralspektren zu SandsteinSaproliten und können als deren Umlagerungs

produkt gesehen werden. Im Altpleistozän und vor allem im Ältestpleistozän gab es noch be

achtliche Reste der kretazotertiären Verwitterungsdecke, die noch nicht vollständig aufgearbei

tet wurden (JUNG 1996, 2004). 

Die Abschnürung von Mäandern und die Bildung von Umlaufbergen wird mit der Eintiefung in 

Verbindung gebracht. Beispiele sind im südlichen Spessart mit dem  Achtelsberg bei Hafenlohr, 

dem  Rainberg  bei  Kreuzwertheim  und dem  Grohberg  bei  Faulbach  gegeben. Die zeitliche Stel

lung der Umlaufbergentstehung wird durch Bohrbefunde in Auffüllungen bei Breitenbrunn un

terstützt. Mindestens zwei ausgeprägte Paläoböden im Lößsubstrat belegen die Entstehung im 

Altpleistozän oder früher. Als Reaktion auf die Maintaleintiefung bildeten sich Klingen, die direkt 

von der Hochfläche zum Hauptvorfluter entwässern (KURZ 1988).

Die   Talverfüllung   im   Altpleistozän   hat   das   Maintal   wieder   um   4060   m   verfüllt.   Der  Auf

schüttungskomplex  bzw.  ATalboden  (KÖRBER   1962,   BOLDT   2001)   ist   in   verschiedenen 

Talbuchten   noch   erhalten,   z.B.   bei  Wörth   a.   Main  oder   bei  Marktheidenfeld.   Den   Untersu

chungen von KURZ (1988) ist es zuzuschreiben, dass sich heute ein recht differenziertes Bild des 

Cromerkomplexes ergibt. Sedimentstratigraphische Auswertungen, z.B. am heute nicht mehr 

erschlossenen Aufschüttungskomplex in der  Ziegeleigrube Marktheidenfeld, ergaben mehrfa

che Kalt und Warmzeitzyklen des Altpleistozäns. SEMMEL (1974)

Ebenfalls ältestpleistozän ist die markante Taleintiefung im Bereich der Aschaffsenke, die unter 

das heutige Gewässerniveau reichte (NIEMZ 1964). Der Aufschüttungskomplex, der z.B. in der 

ehem.  Ziegeleigrube  HösbachBahnhof  aufgeschlossen  war,  erreicht  mit  160170 m NN ver

gleichbare Höhen wie im Maintal selbst (KÖRBER 1959), so dass die zeitliche Einordnung syn

chron mit  der Maintalentwicklung ins Altpleistozän gestellt  werden kann.  Der mächtige Auf

schüttungskomplex spiegelt  sich heute im Inventar an mittel  bis  jungpleistozänen Terrassen 

wider, die in die Aufschüttungssedimente eingelassen sind. 

Auch im Kahl und im Kinzigsystem ist eine kräftige Eintiefungsphase nachweisbar, die z.T. bis 

unter das heutige Niveau reichte (SEIDENSCHWANN 1980). In beiden Gebieten ist mit der T1

Terrasse ein Aufschüttungskomplex vorhanden, der 4060 m relativ über die heutige Flussaue 

reicht (SEIDENSCHWANN 1980: 145, 1989b). Die Aufschüttungen der benachbarten Flusssyste
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me verzahnen sich teilweise im Bereich der Wasserscheide. Die Untersuchung der Maintributäre 

hat insgesamt Ergebnisse geliefert, die mit dem Maintal und der Untermainebene vergleichbar 

bzw.   korrelierbar   sind.   Die   Eintiefungsphase   wird   allerdings   an   die   Wende   Oberpliozän

Altpleistozän gestellt (SEIDENSCHWANN 1980) und ist damit älter als die Einstufungen KÖR

BER's (1962) und BOLDT's (2001).

4.4.5 Zusammenfassung

Eine radikale 'Klimaverschlechterung' im Oberpliozän hat zu einer grundlegenden Veränderung 

der   Formungstendenz   geführt   (BOLDT   2001).   Prozesse   der   Flächenbildung   werden   von 

Zertalungsprozessen endgültig abgelöst. Durch das Zurücktreten chemischer Verwitterungspro

zesse zugunsten mechanischer Gesteinsaufbereitung wird nun vorherrschend das strukturelle 

Inventar inwertgesetzt. 

Die physikalischen Prozesse wurden dadurch beschleunigt, dass der Spessart kontinuierlich her

ausgehoben   wurde,   wodurch   Reliefunterschiede   entstanden.   Die   freiwerdende   Reliefenergie 

führte zu einer Ausräumung des tiefgründigen,  chemisch aufbereiteten Gesteinsuntergrundes 

und zur morphologischen Betonung der bergfrischen Gesteinslagen im Untergrund. Im Sandste

inspessart  entstand teilweise eine Anpassung an mechanisch harte und nunmehr morpholo

gisch harte Gesteinslagen.  Akkordanzen sind aber nicht die Regel,  da nur ein Teil  der Vereb

nungen tatsächlich als Schichtfläche einzuordnen ist. 

Die fortschreitende mechanische Aufbereitung des Gesteinsuntergrundes wird durch Grobse

dimente  angezeigt,  die  als  Erosionsreste  von  Schlammstromabkommen  interpretiert  werden. 

Am  HartenBerg  (201,8   m   NN)   im  Nordspessart  erschließen   die  Profile   HartenBerg   I  und 

HartenBerg II  kantengerundete Sandsteine, die von der Sandsteinstufe stammen. Der direkte 

Transportweg   ist   heute   durch   eine   der   Senken   abgeschnitten.   Vergleichbare   Ablagerungen 

wurden an der HartKoppe (297 m NN) bei Sailauf und am KorsBerg (234 m NN) bei Bessenbach 

festgestellt. Die Fanglomeratähnlichen Ablagerungen deuten auf ein teilweise semiarides Klima 

mit wechselnden Feuchtebedingungen hin.  Profil HartenBerg II 

Diese Lokalitäten können zugleich herangezogen werden, um die Versteilung des Stufenhanges 

zu belegen. Vermutlich geht die heutige Hangmorphologie auf eine Dachfußfläche zurück, die 

durch restriktive Flächenbildung tiefergeschaltet wurde und in eine Fußfläche und die Fläche 

des Stufenvorlandes gegliedert werden kann. Zwei Stufenabschnitte werden von subsequenten 

Stufenrandsenken  begleitet,  die  heute  vom  Oberlauf  der  Kahl  und des  Bessenbaches  genutzt 

werden. 

Fluviale Prozesse nehmen im Formungsgeschehen an Bedeutung zu. Akkumulations oder Ero
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sionsterrassen werden in Anlehnung an BOLDT (2001) als vermittelnde Formen der oberplio

zänen Reliefentwicklung gesehen. Sie sind entlang des Maintales in Höhenlagen von 240 bis 255 

m NN verbreitet und in die Niveaus der oberen und der unteren Übergangsterrasse (KÖRBER 

1962) bzw. Übergangsverebnung (BOLDT 2001) gegliedert. Sie markieren das Stadium der Main

talfixierung, das nunmehr als Breittal in die Ausgangsflächen eingesenkt ist. 

Mit der Dynamik der Vorfluter wird auch die fluviale Beanspruchung der Flächen forciert. Flu

viale Prozesse waren seit der Reliefdifferenzierung, mindestens seit dem Untermiozän, wirksam. 

Sie richteten sich jeweils auf das Niveau der vorgelagerten Rumpffläche aus, die durch restriktive 

Flächenbildung von der Dachfläche abgesetzt wurde. Die Quellmulden der größeren Fließge

wässer entstanden als Folge dieser selektiven Tieferschaltung. Sie entwässerten die ausgesparten 

Hochgebiete, deren Grundwasserstrom auf die umliegenden Flächenniveaus ausgerichtet war. 

Von den Quellmulden aus entwickelten sich demnach die Fließgewässer und tieften sich fortan 

immer weiter ein.

4.5 Pleistozäne Reliefakzentuierung

Das   Untersuchungsgebiet   liegt   ganzheitlich   im   Periglazialgebiet   und   beinhaltet   somit   aus

schließlich den periglazialen Formenschatz. Ursprüngliche Deutungen einer glazialen Überprä

gung (KLEMM 1893) müssen nach dem heutigen Kenntnisstand revidiert werden. Im Pleistozän 

wurde durch die Zertalung das vererbte Flachrelief aus der Zeit der tropoiden Alterde überprägt 

und differenziert. Ein konsequenter Wandel im Wirkungsgefüge von chemischen zu vorwiegend 

physikalischen   Prozessen   hat   diese   Überprägung   ermöglicht.   Das   Ergebnis   war   ein   vielge

staltiges  Relief,  das   in  dieser  Konstellation vermutlich  noch nie   in  den Mittelbreiten oder  in 

anderen Gebieten bestand. Man kann von einer „Einmaligkeit der Reliefbildung seit dem End

tertiär“ sprechen (BUSCHE et al. 2005: 19). 

Der  perglaziale   Formenschatz  (z.B.   SEMMEL   1985,   1990,   JERZ   1993)   wird   im  Wesentlichen 

durch kryogene Prozesse bestimmt, die den Gesteinsuntergrund mechanisch aufbereiten. Der 

Eisrindeneffekt  hat dabei großen Anteil  an der Effektivität  der Gesteinsaufbereitung (BÜDEL 

1981).  Das aufgelockerte Material  kann nunmehr durch fluviale oder äolische Prozesse abge

tragen,  verlagert  und teilweise  wieder sedimentiert  werden.  Unter periglazialen Bedingungen 

vorwiegend   Abtragungsformen,   in   geringerem   Maße   auch   Akkumulationsformen   geschaffen. 

Dies geschieht in den morphodynamischen Aktivitätsphasen (RHODENBURG 1968), die klima

tisch mit den Kaltzeiten zusammenfallen. Die Warmzeiten sind mehr oder minder durch mor

phologische Ruhe gekennzeichnet, die mit Wiederbewaldung und mit einer Stabilisierung des 

Reliefs einhergeht. Diese zyklische Abfolge von Formungsprozessen ist auf die quartäre Relief

entwicklung beschränkt. Es hat sich gezeigt, dass die hier auftretenden Formungszyklen in ihrer 
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Bedeutung weit hinter den Wandel der Formungsstile zurücktritt, der im Übergang Jungtertiär

Pleistozän stattgefunden hat. Es ist daher naheliegend, das BÜDELsche Konzept der Reliefgene

rationen (BÜDEL 1979) weiterzuverfolgen. 

Anhand einiger morphologischer Belege kann demonstriert werden, dass in der Reliefgeschichte 

des Spessarts die Tektonik nicht als zyklische, sondern als kontinuierliche Größe auftritt. Tek

tonische Bewegungen im Pleistozän lassen sich z.B. anhand des gestörten Schotterkörpers der 

MainNiederterrasse  in der ehem.  Kiesgrube Karlstein/Dettingen  nachweisen33.  Eine pleisto

zäne Hebung ist im Aschaffgebiet nach WEINELT (1962) durch ausgeprägte, 1530 m hohe Tal

schultern dokumentiert, die steil zum rezenten Talboden abfallen. Die von CREDNER (1922) und 

SCHREPFER   (1924)   geäußerte  Vermutung   intrapleistozäner   tektonischer   Aktivität   der  Spess

artrandverwerfung werden auch von SCHWENZER (1967b) durch die Untersuchungen der Kahl

terrassen gestützt. Anhaltspunkt einer noch andauernden Bewegung im Schlüchterner Becken 

sind Feinnivellements, die im Untersuchungszeitraum 19491956 ein Absinken des Gebietes um 

8 mm ermittelten (SCHNEIDER 1961, 1963). 

4.5.1 Fluvialer Formenschatz

Hinweise auf fluivale Morphodynamik im Betrachtungsraum gibt es in Form von Terrassen, die 

sich im Wesentlichen auf den Vorfluter  Main  beschränken, aber auch von größeren Tributären 

angelegt wurden. Umfassende Untersuchungen zur Maintalentwicklung liegen von SCHREPFER 

(1924),   WURM   (1956)   und   insbesondere   von   KÖRBER   (1959,   1962)   vor.   Entsprechende 

Ergänzungen wurde im Zuge der geologischen Landesaufnahme geliefert   (FREUDENBERGER 

1990, SCHWARZMEIER 1979, 1980, 1989, STREIT & WEINELT 1971, OKRUSCH et al. 1967). Die 

Untersuchungen bilden die Grundlage weiterer landeskundlicher, morphologischer oder hydro

logischer   Betrachtungen   des  Maineinzugsgebietes   (MATTHESS   &   MURAWSKI   1978,   RUTTE 

1987,  TROST   1990,   GERLACH   1990).   Die   Untersuchungen   von   NIEMZ   (1964)   und   SEIDEN

SCHWANN (1980, 1989a) erbrachten eine differenzierte Terrassengliederung der bedeutenden 

Maintributäre  Aschaff,  Kahl  und  Kinzig.   KESSLER   (1962)   führte   sedimentologische   Untersu

chungen an der  Mümling  durch,  DIETZ (1981) bearbeitete den  MainTauberBereich, WELTE 

(1931) bearbeitete die Flussgeschichte der Fränkischen Saale, SIEBERT (1928) . 

Somit liegt heute ein recht differenziertes Bild der quartären Entwicklung des Gewässernetzes 

vor.   Altquartäre  Abfolgen   sind   z.T.   in  Talbuchten  oder   Umlaufbergen  erhalten   (Kap.   4.4.4.3), 

allerdings gibt es kaum Aufschlussmöglichkeiten. In der Kiesgrube südlich Klingenberg/Röllfeld 

kann im Übergang zum Hang des OberWaldes die Bildung einer Flußerrassenglacis beobachte

tet werden. Die äußert sich in einem flachgeneigten Hangfuß, der die geschichteten Sande des 

33 Freundliche mndl. Mitt. J. LORENZ, Karlstein/Dettingen
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Aufschüttungskomplexes im östlichen Aufschlussbereich in flachem Winkel kappt. Ob auch der 

anstehende Buntsandstein von dieser Fußfläche geschnitten wird, kann nicht beurteilt werden. 

In den zahlreichen Kies bzw. Sandgruben im Maintal34 sind in der Regel die Schotterkörper riß

zeitlichen  Mittelterrassenfolge  aufgeschlossen. Dieser Schotterkörper stellt eine zweigliedrige, 

eigenständige Aufschüttung dar und ist in die Sedimente der ATerrasse eingebettet (KÖRBER 

1962). Die Mittelterrassen liegen etwa 1020 m über dem heutigen Mainniveau und stellen im 

Maintal ein hochwasserfreies Gelände dar, das für Siedlungen und Verkehrswege geeignet ist. Die 

Niederterrasse kann episodisch überschwemmt werden, da sie nur etwa 34 m über das Mainni

veau reicht, das in Folge der Gewässerregulierung zusätzlich erhöht ist. Diese Terrassenniveau ist 

als   würmzeitliche   Bildung   eingestuft.   Die  Auenterrasse  korreliert   mit   dem   Hochflutbett   des 

Mains,   das   periodisch   von   Hochwässern   erfüllt   wird.   SCHIRMER   et.   al   (1988)   haben   im 

Obermaingebiet eine mehrmalige Terrassenabfolge festgestellt, welche mit der jüngeren Flußdy

namik, z.B. der Abschnürung von Altarmen, in Verbindung steht. 

Die jüngeren Terrassen werden in der Regel von einer unterschiedlich mächtigen Lage an Aue

lehm überlagert. Er geht auf die Bodenerosion im Gewässereinzugsgebiet zurück, die durch eine 

intensive landwirtschaftliche Nutzung ausgelöst wird. Dieses Sediment resultiert also aus der Ak

tivität des Menschen (Kap. 4.6).

4.5.2 Solifluidale Prozesse und Deckschichtengliederung

Während der pleistozänen Kaltzeiten wirkten im Untergrund der Talsohle kryogene Prozesse, die 

ein   intensive   mechanische   Gesteinsaufbereitung   hervorgerufen   haben.   Diesen   Mechanismus 

hat (BÜDEL 1981: 79) als Eisrindeneffekt bezeichnet. Er sieht ihn als „Motor der Tiefeneroison“, 

der die Gewässereintiefung entscheidend begünstigt. Das hohe Wasserangebot im Bereich der 

Talsohle unterstützte dabei die Effektivität der Eisrinde. Fluviale Prozesse wirkten somit nicht 

unmittelbar erosiv, sondern nehmen lediglich aufbereitetes Material auf. 

Auch an den Hängen wirken kryogene Prozesse an einer mechanischen Gesteinsaufbereitung 

mit. Der Auftauhorizont kommt bereits bei geringen Neigungsgraden in Bewegung und verlagert 

sich gravitativ talwärts. Es werden einzelne Solifluktionslagen gebildet, die abhängig von der Be

einflussung durch äolische Komponenten in Anlehnung an SEMMEL (1964, 1968) und spätere 

Aktualisierung (AG Boden 2005) als Hauptlage, Mittellage und Basislage angesprochen werden. 

34 Die   Kies   und   Sandgruben   des   Untersuchungsgebietes   sind   aus   den   Topographischen   Karte   am 
Bestand   der  ‚Baggerseen’   der   Mainniederung   abzuleiten.   Der   Bestand   spiegelt   allerdings   nicht   die 
derzeitigen Aufschlussmöglichkeiten wider,  die sich z.T.  durch Renaturierungsmaßnahmen und Se
kundärnutzungen verschlechtert haben. Aufschlussmöglichkeiten bestehen noch in den Gruben Groß
krotzenburg,  Karlstein a. Main/Dettingen, Niedernberg,  Großwallstadt,  Kleinwallstadt a. Main,  Erlen
bach a. Main, Klingenberg/Röllfeld, Großheubach, Miltenberg, Stadtprozelten/Faulbach, Freudenberg, 
Triefenstein/Trennfeld, Marktheidenfeld und Lohr a. Main/Steinbach.
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Sie sind Bestandteil der  quartären Deckschichten, die flächenhaft und nahezu lückenlos den 

festen (oder saprolitisierten) Gesteinsuntergrund überlagern und damit verhüllen. 

Die Solifluktionslagen im Untersuchungsgebiet sind meist in der Abfolge BasislageHauptlage 

festzustellen   (WITTMANN   1967,   SABEL   1996)   und   repräsentieren   demzufolge   nur   den 

jungpleistozänen Abschnitt des Quartärs.  Diese Ergebnisse korrelieren mit den Befunden aus 

anderen Mittelgebirgsregionen, z.B. dem  Bayerischen Wald  (VÖLKEL 1995). Eindeutige Diffe

renzierungsmöglichkeiten   der   Deckschichten   sind   durch   die   Beimischung   äolischer 

Komponenten   gegeben.   Sie   führen   die   Allerödzeitlichen   vulkanischen   Aschen   des  Laacher 

Maars (FRECHEN 1959), die im Schwermineralspektrum nachweisbar sind (SABEL 1989). 

Die   Prozesse   der   Solifluktion,   Solimixtion,   Abluation,   äolische   Dynamik   und   Pedogenese 

(BOLDT & KEMPF 2002) sollen am Beispiel des  AusliegerInselberges BischlingsBerg (GeoRE 

SSIB4) demonstriert werden. Hier wurden im Zuge der forstlichen Standortbestimmung meh

rere Bodeneinschläge gemacht, die untersucht werden konnten. Drei Profile in den periglaziären 

Lagen   veranschaulichen   eine   Catena   über   verschiedene   sedimentäre   Ausgangsgesteine.   Das 

Profil Bischlingsberg I  (Abb. 82)  liegt im Bereich einer Verflachung bei 332 m NN in saproli

tisierten aber festen Sandsteinen des Heigenbrücker Sandsteins (suGH). Es zeigt im zentralen 

Profilabschnitt BischI4 eine Zerrüttungszone des anstehenden Sandsteins. Die hangenden Ho

rizonte BischI3 und BischI4 sind erosiv stark verkürzt. Die relativ mächtige Streuauflage im Ho

rizont BischI1 ist nahezu das einzige Dokument der postglazialen Bodenbildung. 

Im Profil Bischlingsberg II (Abb. 83) sind im geologischen Untergrund bereits die Tonsteine des 

Bröckelschiefers   anstehend,   die   in   den   Deckschichten   allerdings   nur   in   den   basalen   Lagen 

BischII7 auftreten. Prinzipiell  werden die Deckschichten vom Substrat des hangenden Sand

steins   bestimmt,   daneben   ist   eine   geringe   äolische   Beimengung   festzustellen.   Das  Profil 

Bischlingsberg III (Abb. 84)  wird nun deutlicher vom liegenden Tonstein (BischIII4) bestimmt. 

In den obersten Horizonte sind nach wie vor sandige Substrate vorherrschend. Die Substratdife

renzierung geht nicht auf pedogene Prozesse zurück, sondern auf die Differenzierung der Deck

schichtenglieder. Das Bodenprofil ist demnach als PhänoParabraunerde i.s. SEMMEL's (1976) 

anzusprechen. 
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Abb. 82: Profil Bischlings
berg I – Profilaufnahme.

Abb. 83: Profil Bischlings
berg II – Profilaufnahme.
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Abb. 84: Profil Bischlings
berg III Profilaufnahme.

Vergleichbare Befunde wurden auch im Rahmen früherer Untersuchungen an Graulehmen am 

Plattenberg bei Kleinwallstadt a. Main erbracht (JUNG 1996, 2004b). Auch hier beschränken sich 

die   Deckschichten   an   den  Ober   und  Mittelhängen   auf   die   Abfolge   HauptlageBasislage.   Der 

Graulehm im Untergrund  ist  das  Ergebnis  periglazialer  Aufbereitung des  anstehenden Sand

steinSaprolits. Dieses tonreiche Ausgangssubstrat bildet die Grundlage für redoxymorphe Pro

zesse insbesondere in Plateaulagen und die Entwicklung eines Pseudogleys. Mit zunehmender 

Lößbeimischung in Oberhanglage entwickelten sich auch hier PhänoParabraunerden (JUNG 

1996, 2004b). 

Für  eine Bewertung solifluidaler Prozesse können basaltführende Solifluktionslagen wertvolle 

Hinweise liefern. Bereits  BÜCKING (1892) und SEYFRIED et al. (1913) berücksichtigten die so

lifluidale Einarbeitung von Basaltkomponenten. Sie kartierten eine „Basalt  Beschüttung“ und 

daneben  „Basaltgerölle   über   verschiedenen   Schichten“   im   Bereich   kegelförmiger   Basaltauf

ragungen im  Nordspessart  und in der  Südrhön. Der Begriff: „Basaltgerölle“ suggeriert fälschli

cher Weise einen fluvialen Transport (vgl. OEHM 1994). Es handelt sich um bergfrische Kerne, die 

aus der Kernsteinverwitterung freigesetzt wurden.  Die Basalte besitzen eine wichtige Marker

funktion, da sie Rückschlüsse auf die Verlagerungsdynamik zulassen. Die kartierbare Verbreitung 

der Basalte in den Hangschuttdecken beschränkt sich auf die nähere Umgebung des Förderge

bietes und endet meist im Mittelhangbereich (vgl. MENSCHING 1957). Die Verlagerungsdyna

mik im Jungpleistozän ist somit vergleichsweise gering einzuschätzen. 

Komplexe Hangschuttdecken sind im nördlichen Bereich der Sandsteinstufe vertreten, die den 

anstehenden Zechsteins z.T. völlig verhüllen. Ein differenzierter Deckschichtenaufbau liegt auch 
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am Westhang des Hahnenkamms im Übergang zum Senkungsgebiet der HanauSeligenstädter 

Senke vor. Hier kann aufgrund der ungünstigen Auffschlussverhältnisse keine vollständige Stra

tigraphie der solifluidalen Lagen angegeben werden, allerdings bietet der Aufschluss der Ziege

leigrube Alzenau im Verzahnungsbereich mit Lössen Anhaltspunkte der jungpleistozänen Glie

derung (JUVIGN´E & SEIDENSCHWANN 1989). Ein komplexer Deckschichtenaufbau wurde im 

SüdwestSpessart durch einer Bohrreihe erschlossen (JUNG 1996).

Hangrutschungen stellen ebenfalls gravitative Verlagerungsprozesse dar, die auch im Pleistozän 

morphodynamisch wirksam waren. EHRENBERG & HICKETHIER (1971) sowie PRINZ (1978b) 

beschreiben   zahlreiche   Rutschungen   im  Schlüchterner   Gebiet.   Hier   sind   meist   Schollen   des 

Muschelkalks über den liegenden Röttonen abgekippt bzw, abgerutscht. Über den Tonsteinen 

der Bröckelschiefer sind Hangrutschungen bisher nicht bekannt geworden. Es kam an der Sand

steinstufe zu keinen Rutschungen, die wie im östlichen Unterfranken Einfluss auf die Stufenge

staltung gehabt hätten (GLASER & SPONHOLZ 1993).

4.5.3 Äolische Akkumulationen

In der Untermaineben gibt es Flugsandfelder, die eine äolische Umlagerungsdynamik im ausge

henden Pleistozän anzeigen. Die Gebiete mit Flugsandakkumulationen liegen in der Umgebung 

von Stockstadt (STREIT & WEINELT 1971), in der Umgebung von Alzenau i. Ufr. (OKRUSCH et al. 

1967)   und   am   nördlichen   Spessartrand   in   der   Umgebung   des  Rodenbacher   Hügellandes 

(BÜCKING 1891a, b). Der teils mächtige Flugsand wird bzw. wurde in einigen Sandgruben wirt

schaftlich genutzt. Die Flugsandfelder sind morphologisch an Strichdünen erkennbar, stellen

weise gibt  es auch „Ansätze  zu  Parabeldünen“ (STREIT & WEINELT 1971:  178).  Bei  Untersu

chungen an den Bänderflugsanden des Alzenauer Dünenfeldes konnten wellige, keilförmige und 

tropfenartige   Strukturen   in   den   Sanden   erschlossen   werden.   Es   wurde   nachgewiesen,   dass 

primäre Prozesse für die FeBänderung verantwortlich sind. Sie gehen offensichtlich auf eine In

situVerwitterung zurück.  Die  tropfenförmigen Strukturen gehen nicht  auf  Kryoturbation zu

rück,   sondern   wurden   durch   FeAusfällungen   an   Pflanzenwurzeln   erzeugt   (KOWALCZYK   & 

WINTER 1973).  Vorderer Spessart 

Pleistozäne   Lösse   sind   in   mächtigeren   Abfolgen   im  Vorderen   Spessart,   im  Großwallstadt

Obernburger Graben  und im  Schlüchterner Becken  verbreitet. Kleinere Vorkommen sind im 

Sandsteinspessart eingestreut. An der Pollershöhe bei Dammbach konnten bei aktuellen Unter

suchungen   flächige,   bisher  nicht  bekannte  Löß  bzw.  Sandlößakkumulationen  nachgewiesen 

werden. Die lokalen Ablagerungen zeigen,  dass teils  flächige Lößakkumulationen im Spessart 

verbreitet waren. Sie wurden vielerorts wieder abgetragen, da die Flächen durch die intensive 

landwirtschaftliche   Nutzung   destabilisiert   wurden.   Die   korrelaten   Sedimente   liegen   teils   als 
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mächtige Auelehmablagerungen in der Talsohle und führen dort zur Nivellierung der pleisto

zänen Formen (Kap. 4.6). Vorderer Spessart 

Die z.T. mächtigen Lößablagerungen des Vorderen Spessarts können vor allem durch verschie

dene   Naßböden   stratigraphisch   gegliedert   werden   (vgl.   SEMMEL   1969).   In   einem   Straßen

anschnitt östlich von Alzenau i. Ufr. wurde ein Lößprofil erschlossen, das entsprechend geglie

dert   werden   kann  (SEIDENSCHWANN   1989a).   Hier   beginnt   die   äolische   Sedimentation   mit 

einem   Rißzeitlichen  Löß,  der  von   verschiedenen  Naßböden  (Bruchköbler   Naßböden,   Jung

würmNaßböden) Reste eines Interglazialbodens und der Mosbacher Humuszone differenziert 

ist. Die äolische Sedimente lagern auf den Terrassenschottern der Tk5Terrasse nach SEIDEN

SCHWANN (1989a).

In der  Ziegeleigrube Hösbach  wurde ein Lößprofil bearbeitet, das ebenfalls eine differenzierte 

Stratigraphie aufweist (SCHIRMER 1967). An der Abbausohle ist der Gesteinszersatz in Form von 

rotem Verwitterungslehm aufgeschlossen. Es bestätigt sich in diesem Profil die Vermutung, dass 

die Lößakkumulation im Vorderen Spessart auf Verwitterungslehmen gefördert wird. Über den 

jungtertiären Lehmen folgt im Profil ein altquartärer Sedimentkomplex, in dem auch Sande und 

Kiese vorkommen. Im Mittel und Jungpleistozän wurden Lösse abgelagert, die durch intergla

ziale Bodenbildungen und daneben von Fließerden differenzierte sind. 

4.5.4 Zusammenfassung

Die pleistozäne Morphodynamik hat zur weiteren Reliefdifferenzierung in der Mittelgebirgsland

schaft beigetragen. Vorwiegend mechanische Prozesse arbeiteten die vererbten Formen der tro

poiden Phase weiter auf. Dies führte im Wesentlichen zur weiteren Akzentuierung des präquarä

ren Ausgangsreliefs. 

Während der pleistozänen Kaltzeiten wurde der Gesteinsuntergrund durch kryogene Prozesse 

sukzessive mechanisch aufbereitet. Dadurch wurde Lockermaterial bereitgestellt, das durch flu

viale oder äolische Prozesse verlagert werden konnte. Fluviale Ablagerungen sind insbesondere 

im Maintal (KÖRBER 1962), aber auch an den größeren Maintributären erhalten (KESSLER 1962, 

NIEMZ 1964, SEIDENSCHWANN 1980). Die Mittelterrasse und die Niederterrasse gehören zum 

mittel   bis   jungpleistozänen   Formenschatz.   Die   Aueterrassen   entstanden   erst   im   Holozän 

(SCHIRMER et al. 1988). Die Überlagerung mit Auelehm geht auf die Bodenerosion im Einzugs

gebiet zurück. 

Die   solifluidale   Dynamik   der   pleistozänen   Kaltzeiten   hat   an   der   Hanggestaltung   mitgewirkt. 

Durch solifluidale Prozesse und die unterschiedliche Einmengung äolischer Komponenten ent

standen periglaziäre Lagen, die im Untersuchungsgebiet meist nur durch die Hauptlage und die 
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Basislage  repräsentiert   sind.  Die  Prozesse  der  Solifluktion,  Solimixtion,  Abluation  und  Pedo

genese   können   an   drei   verschiedenen   Profilen   am  BischlingsBerg  bei  Sailauf  demonstriert 

werden.  (Profil   Bischlingsberg   I,   II,   III).   In   weiten   Bereichen   des   Untersuchungsgebietes 

scheinen sich die quartären kryogenen Prozesse  ,  die in den Solifluktionslagen dokumentiert 

sind, zeitlich auf das Jungpleistozän zu beschränken. Komplexe, größtenteils nicht untersuch

bare  Deckschichten  sind nur   in  wenigen Lagen  erhalten,  so  z.B.  am  Westhang  des  Hahnen

kamms.  Profil Bischlingsberg II  Profil Bischlingsberg III 

Die   äolische  Dynamik   ist   in  der  Untermainebene  anhand  von  Flugsandablagerungen  doku

mentiert, die z.T. als mächtige Binnendünen vorliegen. Lößakkumulationen sind dominant im 

Vorderen Spessart, im GroßwallstadtObernburger Graben und im Schlüchterner Becken ver

breitet. Eine stratigraphische Gliederung der Lößablagerungen wurde z.B. aus der Ziegeleigrube 

Alzenau  (SEIDENSCHWANN 1989a)  und der  Ziegeleigrube Hösbach  (SCHIRMER 1967) vorge

legt. Meist ist der Löß im zentralen Sandsteinspessart nur noch als Beimischung in den oberen 

Deckschichtengliedern erhalten. An der  Pollershöhe  bei  Dammbach  gibt es flächige Löß bzw. 

Sandlößakkumulationen, die bisher nicht bekannt waren.  Vorderer Spessart 

4.6 Holozäne Reliefnivellierung

Die Beeinflussung des Reliefs in der Nacheiszeit geschieht vordergründig durch den Menschen 

und seine Tätigkeit zur Nutzung des natürlichen Landschaftspotenzials. Direkte Eingriffe in die 

Landschaft  und umittelbare Formung der Oberfläche sind heute durch den Einsatz  von Ma

schinen entsprechend intensiv. Im Zuge von Baumaßnahmen werden z.T. sehr markante Auf

schüttungs und Abtragungsformen geschaffen, die das natürliche Formeninventar deutlich mo

difizieren. 

Zum   anthropogenen   Formeninventar   gehören   z.B.   die  Wässerwiesen  in   Form   von   Rücken

wiesen oder Kanälen zur Hangbewässerung (HAHN 2001). Kanäle wurden daneben auch im Zu

sammenhang   mit   dem   Bergbau   angelegt,   z.B.   im  Lochborn  bei  Biebergemünd/Bieber.   Hier 

lieferte das Wasser die Energie für  den Betrieb der sog. Kettenkünste.  Pingen, Tagebaulöcher 

und Halden  gehören ebenfalls zu den Hinterlassenschaften des Bergbaus im benannten Berg

baugebiet Lochborn (FREYMANN 1991). 

Hohlwege oder Hohlwegbündel z.B. an der Wegscheide bei  Bad Orb markieren den Verlauf der 

alten Handelsrouten durch den Spessart (KAMPFMANN 1988). Nahezu flächendeckend sind im 

Untersuchungsgebiet Platzmeiler der lokalen Köhlerei zu finden (MALKMUS 2004). 

Vergleichbare Formen besitzen die urtypischen Weingärten. Die rundlichen, in den Hang einge

grabenen Podeste gingen der hangparallelen Terrassierung der Weinbergsanlagen voraus. Nach
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weise   gibt   es   südlich   von  Miltenberg  (JÄGER   &   SCHAPER   1961),   bei  Erlenbach   a.   Main/ 

Schmachtenberg (KAMPFMANN 1991), in der Waldabteilung Wingertsberg in Mespelbrunn und 

Wingertshecke  bei  Heimbuchenthal  (DENZER   1996).   Entsprechende   Podeste   am   südex

ponierten Oberhang  der  Pollershöhe  bei  Dammbach/Wintersbach  müssen dieser  Aufzählung 

nach ersten Untersuchungen hinzugefügt werden35. 

Auf Ackerbauflächen können hangparallele Acker oder Feldraine die ursprünglichen Nutzungs

einheiten, evtl.  die durch Realerbteilung entstandenen Besitzverhältnisse anzeigen. Durch die 

Arrondierung der Flur und durch die großflächige, mechanisierte Bewirtschaftung können diese 

Strukturelemente auch wieder überprägt sein. Eine umfassende Zusammenstellung des antro

pogenen   Formenschatzes,   beschrieben   als   Relikte   und   persistente   Elemente   der   Kulturland

schaft   am   Beispiel   des   südwestlichen   Spessarts,   ist   der   Arbeit   von   DENZER   (1996)   zu   ent

nehmen. 

Neben den Formen, die durch aktive menschliche Tätigkeit geschaffen wurden, gibt es quasina

türliche Formung (BREMER 1989), die durch die menschliche Tätigkeit ausgelöst, letztlich aber 

auf natürlichen Prozessen beruhen. Durch die ackerbauliche Tätigkeit  des Menschen werden 

Landschaftsausschnitte  dadurch destabilisiert,  dass die  schützende Vegetationsdecke entfernt 

wird. Dadurch werden Bodenverlagerungsprozesse ermöglicht und schließlich von erosiven Nie

derschlägen ausgelöst. In Anlehnung an RICHTER (1965) und BORK (1983) wird von Bodenero

sion  gesprochen,   die   insbesondere   in   der   Mittelgebirgslandschaft   zu   beachtlicher   Materi

alverlagerung führte und auch rezent führt (HAHN 1992). Bessenbach/Unterbessenbach  

Die holozäne Erhöhung der Talfüllungen konnte exemplarisch an der  Aschaff  bei Bessenbach/ 

Unterbessenbach nachgewiesen werden.  Im Rahmen von Kanalarbeiten waren kurzfristig  die 

Talbodensedimente auf eine Tiefe von 3 m erschlossen. Die schluffreichen Sedimente sind die 

korrelaten Ablagerungen der Lößakkumulationen im Einzugsgebiet des  Bessenbachs. Etwa 2 m 

unter Flur konnte in einem anmoorigen Horizont ein etwa 1,50 m langes Eichenholz geborgen 

werden,   das   randlich   Bearbeitungsspuren   aufwies.   Dendrochronologische   Untersuchungen 

waren dennoch erfolgreich und konnten ein Fälldatum von 1325 n.Chr. ermitteln36. Die Eiche 

lagert demnach mindestens seit dem Spätmittelalter unter kolluvialen Sedimenten und wird da

mit zu einem wichtigen zeitlichen Marker sedimentärer Prozesse im Holozän. 

35 Im Rahmen einer Exkursion mit  Dr.  V.  DENZER/Geogr.  Inst.  Univ.  Frankfurt,  Dr.  G.  KAMPFMANN/ 
Aschaffenburg,   Dr.   G.   HIMMELSBACH/Aschaffenburg,   H.   FÖRSTER/Geogr.   Inst.   Univ.   Frankfurt,   J. 
JUNG/Forschungsinst.   Senckenberg   Biebergemünd/Bieber   u.a.   wurden   entsprechende  Voruntersu
chungen unternommen.

36 Für die dendrochronologischen Untersuchungen danke ich herzlich T. WESTPHAL, Seminar Vor und 
Frühgesch., Univ. Frankfurt a. Main.
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Abb. 85: Profil Kimbach IV 
südöstlich Bad König/ 
Kimbach – Profilauf
nahme.

Die holozäne Landschaftsdynamik der Mittelgebirgsregion kann exemplarisch am  Profil Kim

bach IV (Abb. 85) dargestellt werden. Das Profil liegt im oberen Kimbachtal bei Bad König/Kim

bach  im  SandsteinOdenwald.  Bei  einem außergewöhnlichen Starkregenereignis  am 19.  Mai 

1996 entstand eine Erosionsrinne, welche die Talbodensedimente auf einer Länge von etwa 60 m 

bis zu 1,50 m tief freilegte (JUNG 2004a). Im mittleren Profilabschnitt kam ein schwarzgrauer 

Horizont zu Tage, der auf ein Brandereignis zurückgeführt wurde und evtl. mit der lokalen Köhle

rei in Zusammenhang gebracht werden kann. Der Fund von Keramikware am oberen Rand des 

Brandhorizontes erbrachte erste Hinweise zur zeitlichen Stellung. Die mahlhorndekorierte Ware 

mit einem erkennbaren Hirschmotiv ist typisch für die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts37.

Die hangenden Ablagerungen des Brandhorizontes sind jüngerer Entstehung und resultieren aus 

der Hangabtragung seit der Frühen Neuzeit. Die als Kolluvien zu bezeichnenden Sedimente va

riieren in ihrer Mächtigkeit von 0,5 bis 1,20 m. Bewerkenswert ist auch der häufige Substratwech

37 Mndl. Mitt. H. ROSMANITZ MA, Europäisches Koordinationsbüro Lohr a. Main
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sel  von sandigschluffigen Lagen bis  hin zu Blockschuttähnlichem Material  (JUNG 2004: 50, 

Abb. 5 und 51, Abb. 6).  Zur Abtragung dieser Grobsedimente wurde beachtliche Energie frei

gesetzt, die aus der Hangneigung und der Wassermenge aus Starkregenereignissen resultiert. 

Am  Profil Kimbach IV  kann zudem eine zyklische Verlagerung von Hangsedimenten demons

triert   werden.   Gliederungsmöglichkeit   bieten   die   anthrazitfarbenen   Zwischenlagen,   die   of

fensichtlich aus der Umlagerung des Brandhorizontes hervorgehen. Das Profil Kimbach IV re

präsentiert   somit   den   Verzahnungsbereich   von   umgelagerten   Sedimenten   verschiedener 

Liefergebiete. Die Abtragungsphasen könnten mit einzelnen erosiv wirksamen Niederschlägen 

in Verbindung gebracht werden, die eine durch menschliche Nutzung destabilisierte Landschaft 

antreffen. 

Dies betrifft nicht nur die Ackerbauflächen selbst, sondern auch die bewaldeten Gebiete, die bis 

in das 20. Jahrhundert hinein als Ergänzungsflächen der Landwirtschaft dienten. Die Entnahme 

von  Laubstreu  als Strohersatz in den Stallungen oder für die Mineraldüngerproduktion durch 

Laubäschern unterbrach den natürlichen Nährstoffkreislauf und führte zu einer Verarmung der 

Böden.   Daneben   waren   die  Waldweide  oder   das   Mähen   der   Gräser   im   Unterwuchs   übliche 

Nutzungsmethoden im Waldbereich. Die Maßnahmen hatten zur Folge, dass große Waldflächen 

devastiert   und   die   Böden   schließlich   degradierten   (KAMPFMANN,   G.   in   KAMPFMANN   & 

KRIMM 1988).  Nordspessart 

Pedologische   Untersuchungen   im   Umfeld   von  Wüstungsstandorten   im  nördlichen   Spessart 

kamen zu dem Ergebnis, dass historische Bodenverlagerung zu erheblicher Verschlechterung der 

standörtlichen Bedingungen  führte.   Im Zusammenhang mit  Kriegen und Epidemien,  z.B.   im 

Spätmittelalter in Folge des Dreißigjährigen Krieges oder von Pestepedemien, kam es häufig zur 

Aufgabe und zum Wüstfallen von Siedlungs und Wirtschaftsflächen. Die Wüstung Hergersfeld, 

die   exemplarisch   für   die   zahlreichen   nachgewiesenen  Wüstungsstandorte   im   Nordspessart 

erwähnt werden soll, ist ein Beispiel hierfür. Im Umfeld der ehemaligen Dorfstelle gibt es heute 

noch Ackerraine unter Wald, welche die ehemalige landwirtschaftliche Nutzfläche markieren. 

Die kolluvialen Sedimente am heute bewaldeten Unterhang entsprechen dem spätmittelalterli

chen Oberbodenmaterial der Ackerflächen (SKORUPINSKI 1993). 

Abtragungsvorgänge  an   den Hängen  und  Sedimentationsprozesse   in  den Tallagen  führen  zu 

einer   Nivellierung   der   Landschaft.   Das   nacheiszeitliche   Relief   war   dementsprechend   durch 

geringfügig   akzentuiertere   Formen   gekennzeichnet,   die   infolge   der   Bodenerosion   zusehends 

verwischt wurden. GOLAN et al. (2003) konnte dies mit GISgestützten Modellen für Südböhmen 

demonstrieren. Die Befunde aus dem Untersuchungsgebiet korrelieren mit diesen Ergebnissen. 
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An wenigen Beispielen aus  dem  Untersuchungsgebiet  kann demonstriert  werden,  dass  nach 

dem Ende der letzten Eiszeit noch eine beachtliche Oberflächenformung stattfand. Sie steht in 

der Regel im Zusammenhang mit der anthropogenen Tätigkeit, dadurch dass aktiv Formen ge

schaffen werden bzw. natürliche Formung ermöglicht wird. Die nacheiszeitliche Stabilität unter 

geschlossener   Vegetationsdecke   wird   somit   von   Phasen   menschlicher   Teilaktivität   abgelöst 

(ROHDENBURG 1968, 1971). 

Seit   der   Sesshaftwerdung   und   der   Umstellung   auf   Ackerbau   im   Neolithikum   beeinflusst   der 

Mensch morphogenetische Prozesse und wird damit zu einer Einflussgröße der Reliefgestaltung 

(BORK et al. 1998). In der Mittelgebirgslandschaft geschieht dies mit weit größerer Intensität, als 

dies gewöhnlich angenommen wird.  Dies betrifft  nicht  nur die pedogenen und klimatischen 

Gunsträume, wie z.B. die Randlagen des Spessarts. Diese Räume waren seit dem Neolithikum 

eher kontinuierlich  besiedelt.  Auch der  Hochspessart  blickt  auf  eine   lebhafte  Besiedlungsge

schichte   zurück.   Im   vordergründig   sterilen   und   wenig   fruchtbaren   SandsteinGebiet   gibt   es 

ebenfalls zahlreiche Dolumente aus der vorgeschichtlichen Zeit  Steinbeile wurden bei Damm

bach gefunden, jungsteinzeitlichen Siedlungsplätze im Joßgrund (MENDE 1971) und ein bronze

zeitliches Tüllenbeil in Flörsbachtal/Lohrhaupten. 

Die Meinung, dass der Spessart auch in den zentralen Hochlagen eine nahezu unbeeinflusste 

Naturlandschaft sei, muss dementsprechend revidiert werden. Der Spessart ist eine Kulturland

schaft, die entgegen herkömmlicher Meinungen auf eine abwechslungsreiche (Besiedlungs) Ge

schichte zurückblicken kann und mindestens 6000 Jahre zurückreicht (HIMMELSBACH 2002, 

ERMISCHER 2002, HIMMELSBACH & ERMISCHER 2002). Der Mensch avanciert seit dieser Zeit 

zu einem ubiquitären Faktor der Landschafts und damit der Reliefgestaltung  auch im Spessart. 
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5  ZUAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 

– VOM SKULPTURRELIEF ZUM STRUKTURRELIEF

Das heutige Relief des Spessarts und der angrenzenden Mittelgebirgsregionen ist das Ergebnis 

eines komplexen Wirkungsgefüges,  das von klimatischen wie auch strukturellen Faktoren be

einflusst   wird.   Über   einen   langen   Bildungszeitraum   wurden   die   Formungsprozesse   von   tro

poiden Bedingungen geprägt (BÜDEL 1957b, BORGER et al.  1993), die im Zuge des neogenen 

Klimawandels   sukzessive   von   strukturellen   Einflussgrößen   abgelöst   wurden   (BOLDT   2001). 

Dieser Wandel im  klimatischstrukturellen Wirkungsgefüge  deutet sich im Untersuchungsge

biet schon im Oligozän an, eindeutig ist er für das Untermiozän belegt. Durch die Nähe zum 

Oberrheingraben wird die tropoide Reliefgestaltung im Spessart deutlicher und auch früher von 

tektonischen Aktivitäten beeinflusst, als dies in peripheren Mittelgebirgslagen der Fall ist. Das 

Spessartrelief   des   frühen   Jungtertiärs   war   bereits   deutlich   in   einzelne  Rumpftreppen  diffe

renziert,  während andernorts  aufgrund der  anhaltend  tropoiden Bedingungen noch undiffe

renzierte Rumpfflächen gebildet wurden. 

Diese Erkenntnis basiert zunächst auf einer ausführlichen Naturraumanalyse (Kap. 2). Unter Be

rücksichtigung des klimatischen Werdegangs und der vorherrschenden Formungsprozesse (Kap. 

3) können die geomorphologischen 'Puzzleteile' zusammengefügt und in einen chronologischen 

Zusammenhang gestellt werden (Kap. 4). 

Ein wichtiges Hilfsmittel stellt das  Geographische Infromationssystem (GIS)  dar. Es bietet die 

Möglichkeit, den Naturraum Spessart systematisch zu erfassen und den möglichen Zusammen

hang   von   Relief   und   reliefbildenden   Faktoren   herauszuarbeiten.   Die   einzelnen   Parameter 

können mit dem GIS isoliert dargestellt werden und erleichtern somit die visuelle Analyse, z.B. 

anhand   der   erstellten   Karten.   Höhenschichten   und   Gewässernetz   gehören   zu   den   (GIS) 

Themen, die z.B. in der Topographischen Karte von anderen Informationen überlagert und nicht 

zufriedenstellend ausgewertet werden können. 

Im Rahmen der GISgestützten Kartierung von Verebnungen wurden Flachformen im Untersu

chungsgebiet   systematisch   und   flächendeckend   erfasst.   Für   den   Spessart   wurden   insgesamt 

1845 Verebnungen nachgewiesen,  die  nach Höhenlage,  Größe  und Form differenziert  ausge

wertet  werden konnten.  Sie  wurden als  Reste  von  Rumpfflächenniveaus  erkannt,  die  nur  zu 

einem geringen Anteil unmittelbar mit der geologischen Struktur in Verbindung gebracht und als 

Schichtflächen bezeichnet werden können.  In der Regel kappen die Verebnungen Schichtgren

zen und Verwerfungen, ohne dass dies morphologisch erkennbar ist.
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Es hat sich gezeigt, dass geeignete Bezugsniveaus zu Grunde gelegt werden müssen. Die Glie

derung der Naturräumlichen Einheiten (NRE), die für eine erste räumliche Differenzierung des 

Spessart herangezogen wurde, erwies sich als ungeeignet. Auf Grundlage der Hangneigung und 

der Höhenlagen bzw. deren Kombination konnten Einheiten definiert werden, die der morpho

logischen Ausrichtung dieser Arbeit gerecht werden. Sie wurden als Geomorphologische Raum

einheiten (GeoRE) definiert. Die insgesamt 218 Objekte wurden nach 24 Formengruppen diffe

renziert, die sich jeweils durch charakteristische Höhen und Hangneigungsspektren auszeich

nen.   Klingenberger Tone  Basaltbruch Rinderbügen   Basaltbruch Breite First   

Ergänzend zur GISgestützten Reliefanalyse wurde eine systematische Geländebegehung durch

geführt und in diesem Rahmen verschiedene Aufschlüsse bearbeitet.  Tiefgründig  verwitterter 

und gebleichter Sandstein (SandsteinSaprolit i.S. von FELIXHENNINGSEN 1990) wurde in ver

schiedenen offengelassenen Steinbrüchen entlang der  Sandsteinstufe  und der  InselbergAus

lieger bearbeitet (Aufschluss Klosterberg, Kuppe, WeißBerg, FindBerg, Plattenberg) oder im 

Büdinger Wald (Kaolingrube Ortenberg, Bergheim,  Sandgrube Bleichthalhof). Oligozäne und 

untermiozäne Sedimente wurden im  Schlüchterner Becken  (Profile Bellingser Kreuz,  Gund

helm,  Sandgrube Hellstein)  und im  GroßwallstadtObernburger Graben  (Klingenberger und 

Schippacher Tone) näher untersucht. Verwitterungsbildungen in basaltischen Geteinen konnten 

im  Basaltbruch   Breitenborn,   Rinderbügen   und   Breite   First  erschlossen   und   im   Profil   be

schrieben werden. Kleinere Aufschlüsse in quartären Deckschichten wurden meist an Wegbö

schungen angelegt. Kaolingrube Bergheim  Tongrube Bellingser Kreuz  Tongrube Gundhelm 

Die aufgeschlossenen Verwitterungsbildungen veranschaulichen in beeindruckender Weise die 

tertiäre  Verwitterungsdynamik,  die  abhängig  von  den klimatischen Voraussetzungen den Ge

steinsuntergrund undifferenziert chemisch aufbereitet hat. Verwitterungsrelikte sind im Unter

suchungsgebiet in beachtlicher Anzahl und Ausdehnung vorhanden. Der bisherige Forschungs

stand und  die  eigenen  Kartierungen,   z.B.  der  Verbreitung von  SandsteinSaprolit,  wurden  in 

einer Karte: „Tertiäre Verwitterung und Sedimente“ zusammengetragen (Kap. 3.1.3, Abb. 29). Die 

Informationen tragen dazu bei, einen chronologischen Zusammenhang herzustellen und eine 

regionale Morphogenese zu erarbeiten. 

Im ausgehenden Jura, als das Gebiet unter festländischen Einfluss kam, beginnt die geomorpho

logische Ära  (BÜDEL 1981) des Spessarts. In der kretazotertiären, tropoiden Phase wurde der 

Gesteinsuntergrund undifferenziert durch chemische Verwitterungsprozesse aufgearbeitet und 

es bildete sich ein Primärrumpf (PENCK 1924). Eine undifferenzierte Landschaft hatte nachweis

lich bis in das Oligozän Bestand, dann wirkte sich die Grabenbruchtektonik im Oberrheingebiet 

mit rheinischer Bruch und Verwerfungstektonik sowie Deformationen im Untersuchungsgebiet 
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aus (Klingenberger Tone,  Schippacher Tone,  GroßwallstadtObernburger Graben,  alttertiäre 

Basalte,   rheinisch  streichende  Höhenrücken  als  Rheinische   Achse  des   Spessarts,  HanauSe

ligenstädter Senke).   Intramontanes Becken BaßbergSailhöhe  

Die   Belebung   der  SpessartRhönSchwelle  bewirkte   eine   tektonische   Zerstückelung   des 

Schlüchterner Beckens. In diesem Zusammenhang entstanden im Untermiozän mächtige Ab

lagerungen, daneben kam es, wie im angrenzenden Vogelsberg und der Südrhön, zur mehrma

ligen Förderung basaltischer Magmen. 

Die andauernde tektonische Hebung des Spessarts hat dazu geführt,  dass die bisher undiffe

renzierte Flächenbildung seit dem Untermiozän nur noch räumlich eingeschränkt wirkte. Die 

Sandsteinstufe wurde dadurch herauspräpariert, dass die Flächenbildung nur im Stufenvorland 

aktiv war. Die Rumpffläche wurde nach und nach geologisch bis auf das Niveau des kristallinen 

Grundgebirges abgesenkt. Einige AusliegerInselberge, die aus saprolitisiertem Sandstein aufge

baut   sind,   blieben   erhalten.   Der  HahnenkammHaidkopfHöhenzug  geht   auf   einen  Er

binselberg (BÜDEL 1986) zurück. Belege für die untermiozäne Stufenbildung enthalten die Se

dimente der  HanauSeligenstädter Senke (GOLWER 1967). 

Im Oberpliozän vollzieht sich noch einmal ein deutlicher Wandel  der Formungstendenz. Flä

chenbildende Prozesse klingen nun entgültig aus und es dominiert die Zertalung. Die Flächen

reste werden fluvial beansprucht und von den Rändern her sukzessive aufgelöst. Durch die Fuß

flächenbildung,  die  Entwicklung der  Stufenrandsenke  oder durch die  anhaltende  Zertalung 

werden   die   bestehenden   Formen   zusehends   akzentuiert.   Der  Trend   der   Reliefakzentuierung 

setzt sich auch im Pleitstozän fort und wird neben fluvialen auch von kryogenen Prozessen ge

fördert.  Die  Entwicklungen im  Maintal  (Maintaleintiefung,  Talverschüttung)  hatten über die 

Maintributäre morphologische Auswirkungen im gesamten Spessart. 

Bei kontinuierlicher Heraushebung wurde die räumlich eingeschränkte Flächenbildung fortge

setzt und im Vorderen Spessart die P1 und die P2Fläche gebildet (SCHWENZER 1967a, NIEMZ 

1964). Im zentralen Spessart entwickelte sich das Intramontane Becken BaßbergSailhöhe. Im 

Abdachungsgebiet südöstlich des zentralen Höhenzuges  Geiersberg  sind ebenfalls Flächenreste 

erhalten,   die   aus   selektiver   Flächentieferschaltung   erklärt   werden   können.   In  diesem   Gebiet 

kann anschaulich demonstriert werden, dass eine frühe Zertalung von Rumpfflächen einsetzte. 

Es entstanden Quellmulden mit dendritischen Abflussbahnen. Die fortschreitende  Reliefdiffe

renzierung ist ins Obermiozän bis Pliozän zu stellen.  Vorderer Spessart 

In den Tälern zeigt sich auch die menschliche Einflußnahme im Holozän. Die durch intensive 

Nutzung ermöglichte Bodenerosion hatte die Bildung von Kolluvien zur Folge. Dadurch kam es 
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zur  moderaten  Überprägung   der  quartären  Formen  und   letztlich  zur   geringfügigen  Reliefni

vellierung. 

Die morphologishen Untersuchungen im Spessart haben gezeigt, dass in der heutigen Mittelge

birgslandschaft ein beachtliches tropoides Erbe in Form von Verwitterungsbildungen und Flä

chenresten gibt. Sie repräsentieren den langen Zeitraum der exogen gesteuerten Formung unter 

tropoiden Bedingungen. 

Mit   der   globalen   Klimaverschlechterung   seit   dem   Miozän   vollzieht   sich   ein   grundlegender 

Wandel der Reliefgestaltung. Der Primärrumpf wird in ein Schicht bzw. Rumpfstufenrelief um

gewandelt.   Diese   Landschaftsdifferenzierung   geschieht   durch   die   sukzessive   räumliche   Ein

schränkung flächenbildender Formungsprozesse auf solche Bereiche, die günstige Bedingungen 

boten. BOLDT (1998) hat diesen Mechanismus als  restriktive Flächenbildung  bezeichnet und 

eingeführt. 

Am   Beispiel   der  Haßbergstufe  konnte   aufgezeigt   werden,   dass   dieser   Umschwung   der   For

mungstendenz mit der globalen Klimaverschlechterung weitestgehend korreliert (BOLDT 2001). 

Die fortschreitende Einengung der Flächenbildung ist bis in das Pliozän nachvollziehbar, das nur 

noch abschnittsweise günstige klimatische Voraussetzungen bot. 

Im Spessart ist gleichfalls ein Wandel der Formungstendenz nachweisbar. Beide Mittelgebirgs

ausschnitte  unterscheiden sich aber  dadurch,  dass   in  einem unterschiedlichen Zeitraum der 

Formungswandel  einsetzt.   Im  Spessart   lag  bereits   im  Untermiozän  eine  differenzierte  Land

schaft vor, die in einzelne Flächenniveaus gegliedert war. Daneben war auch die Sandsteinstufe 

in ihren groben Zügen ausgestaltet. Die untermiozäne Rumpffläche im Stufenvorland erreichten 

geologisch bereits das Niveau des Kristallinen Grundgebirges. 

Entscheidender Unterschied beider Gebiete sind die tektonischen Impulse, die sich im Spessart 

durch die räumliche Nähe zum Oberrheingebiet wesentlich früher und kräftiger auswirkten. Die 

Folge war eine großräumige und kontinuierliche Hebung des Gebietes. Es kommt bereits im Un

termiozän zur Abkopplung vom Primärrumpf, da die tektonischen Aktivität die klimagesteuerte 

chemische Verwitterungsleistung übertraf. Das jungtertiäre Meer, das teilweise die  HanauSe

ligenstädter Senke erfüllte, hatte einen räumlichen Bezug zum Spessart. Das relative Absinken 

dieser Denudationsbasis durch das Herausheben des Gebietes hat aber klimabedingt noch tief

gründige Verwitterungsdecken entstehen lassen. Tiefgründige Verwitterungsprofile, deren Reste 

heute   noch   eindruchsvoll   erhalten   sind,   gehören   meist   in   die   Übergangphase   der   Reliefge

staltung. 
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Offensichtlich wirkten endogene Impulse, z.B. Verbiegungstektonik oder die Erniedrigung der re

gionalen Erosionsbasis im klimatisch gesteuerten Wirkungsgefüge des Jungtertiärs regional mo

difizierend, wie auch BODLT (1997) vermutete. Die Weiterbildung von Flächen wurde dadurch 

unterbrochen und eine Reliefdifferenzierung entsprechend früher eingeleitet. Die geologischen 

Strukturen  im Spessart der Sandsteinuntergrund  werden seither sukzessive inwertgesetzt. 

Ein Skulpturrelief entwickelt sich zum Strukturrelief – nur ein „Pseudogegensatz“ wie BUSCHE et 

al. (2005: 30) feststellen. Für die Mittelgebirgslandschaft der Mittelbreiten bedeutet dies in Anbe

tracht  der paläoklimatischen Entwicklung,  dass exogene zusehend von endogenen Prozessen 

überlagert werden. Nicht zuletzt im Spessart kann demonstriert werden, dass dies alles nur eine 

Frage der Zeit ist. 
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IV.Geländeprofilschnitte

Abb. 86: Zeichenerklärung der in den Profilaufnahmen und den Profilschnitten verwendeten Signaturen.



Anhang – Geländeprofilschnitte 336

Abb. 87: Gewässerlängsprofile der Kahl und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter 
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.

Abb. 88: Gewässerlängsprofile der Aschaff und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 89: Gewässerlängsprofil des Leidersbachs.  Quelle: Landesvermessungsämter BadenWürttemberg,
Bayern und Hessen.

Abb. 90: Gewässerlängsprofile des Röllbachs und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 91: Gewässerlängsprofil des Haslochbaches.  Quelle: Landesvermessungsämter 
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.

Abb. 92: Gewässerlängsprofile der Hafenlohr und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 93: Gewässerlängsprofil des Rechtenbachs.  Quelle: Landesvermessungsämter BadenWürttemberg,
Bayern und Hessen.

Abb. 94: Gewässerlängsprofile der Lohr und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 95: Gewässerlängsprofile der Sinn und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter 
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.

Abb. 96: Gewässerlängsprofile der Kinzig und tributärer Gewässer.  Quelle: Landesvermessungsämter
BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 97: Geländeprofilschnitte des Bischlingsberges südlich Sailauf/Vorderer Spessart. 
 Grundlage: OKRUSCH & WEINELT (1965).
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Abb. 98: Geländeprofilschnitte des Gräfenberges südlich Feldkahl/Vorderer Spessart. 
 Grundlage: OKRUSCH & WEINELT (1965).
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Abb. 99: Geländeprofilschnitte des Klosterberges/Rottenberges östlich Rottenberg/Vorderer Spessart. 
 Grundlage: OKRUSCH & WEINELT (1965).
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Abb. 100: Geländeprofilschnitt der Meerholzer Zeugenberge südlich Meerholz/BüdingerMeerholzer Bergfußland.  Grundlage: BÜCKING (1891).
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V.  Diagramme

Abb. 101: Richtung der Lineationen der Höhenbereiche im Spessart.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 102: Richtung der Lineationen der Naturräuml. Einh. i. Spessart.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 103: Richtung der Verwerfungen der Naturräuml. Einh. i. Spessart.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 104: Richtungen ausgewählter Fließgewässer im Spessart.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 104.: Fortsetzung.
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Abb. 104: Fortsetzung.
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Abb. 105: Richtung der Fließgewässer der Naturräuml. Einh. i. Spessart.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 106: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen im Schlüchterner Becken.
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Abb. 107: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im Schlüchterner Becken.
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Abb. 108: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen im südwestlichen Sandsteinspessart.
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Abb. 109: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im südwestlichen 
Sandsteinspessart.
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Abb. 110: Absolute Häufigkeit und mittlere Flächengrößen von Verebnungen differenziert nach
Höhenlagen im Vorderen Spessart.
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Abb. 111: Flächenanteile der Verebnungen und Anteile der Höhenbereiche im Vorderen Spessart.
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Abb. 112: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer Strukturen
im SandsteinSpessart (141) in Abhängigkeit der Höhenlage.
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Abb. 113: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer Strukturen 
im südwestlichen SandsteinSpessart (141,4) in Abhängigkeit der Höhenlage.
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Abb. 114: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer Strukturen
im Schlüchterner Becken (141,6) in Abhängigkeit der Höhenlage.



Anhang  Diagramme 361

Abb. 115: Anzahl der Verebnungen mit und ohne Überschneidung geologischtektonischer Strukturen 
im Vorderen Spessart (142) in Abhängigkeit der Höhenlage.



Anhang  Diagramme 362

Abb. 116: Klimadiagramm 
Wetterstation Aschaffenburg.  
Quelle: KNOCH (1952).

Abb. 117: Klimadiagramm 
Wetterstation Rohrbrunn. 
 Quelle: KNOCH (1952).

Abb. 118: Klimadiagramm 
Wetterstation Steinbach bei 
Lohr a. Main. 
 Quelle: KNOCH (1952).
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VI. Tabellen

Tab. 11: Teriäre Sedimente und Verwitterung in den Geologischen Karten 1:25 000 – Ergänzende Legende 
zur Karte Tertiäre Sedimente und Verwitterung (Abb. 29).
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Tab. 12: Verebnungen – Formenbetrachtung in Abhängigkeit der absoluten Höhenlage im 
Spessart – gesamt (141 und 142).
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Tab. 13: Verebnungen und Geologie in Abhängigkeit der absoluten Höhenlage im
Spessart – gesamt (141 und 142).
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Tab. 14: Übersicht der Geomorphologischen Raumeinheiten des Spessarts.
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Tab. 14  Fortsetzung
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Tab. 14 – Fortsetzung
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Tab. 14  Fortsetzung
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VII. Karten

Abb. 119: Karte: Topographische Karten 1:25 000 (TK25) und 1:50 000 (TK50) im Untersuchungsgebiet. 
 Quelle: Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 120: Karte: Geologische Karten 1:25 000 (GK25) im Untersuchungsgebiet. 
 Quelle: Geologische Landesämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen.
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Abb. 121: Karte: Landnutzung im Untersuchungsgebiet.  Quelle: Stat. Bundesamt Wiesbaden 
(Hrsg., 1997).
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Abb. 122: Karte Richtung der Verwerfungen der Naturräuml. Einheiten.  Grundlage: KIRMASOV (2001).
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Abb. 123: Karte HöhenschichtenLineationen der 100 mIsohypsen
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Abb. 124: Lage der Gelände
profile sowie der Boden
profile und Aufschlüsse im 
Bereich des SailaufRotten
berger Inselbergkomplexes.

Abb. 125: Lage der Gelände
profile sowie der Boden
profile und Aufschlüsse im 
Bereich der Meerholzer 
Zeugenberge (Meerholzer 
Inselbergruppe).
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Abb. 126: Lage der Gelände
profile sowie der Boden
profile und Aufschlüsse im 
Bereich des Flächenpasses 
Belingser Kreuz/Steinau a. d. 
Straße

Abb. 127: Lage der Gelände
profile sowie der Boden
profile und Aufschlüsse im 
Bereich des Plattenberges bei 
Kleinwallstadt a. Main
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Abb. 128: Talquerprofile im Einzugsgebiet des Rechtenbachs (Profile 5fach überhöht). 
 Quelle: Digitales Geländemodell DGM 25 © Bayerisches Landesvermessungsamt München.
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Abb. 129: Talquerprofile im Einzugsgebiet des Aubachs (Profile 5fach überhöht). 
 Quelle: Digitales Geländemodell DGM 25 © Bayerisches Landesvermessungsamt München.
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Abb. 130: Talquerprofile im Einzugsgebiet der Jossa (Profile 5fach überhöht). 
  Quelle: Digitales Geländemodell DGM 25 © Bayerisches Landesvermessungsamt München.
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Abb. 131: Legende zur Karte: Topographische Übersicht des Untersuchungsgebietes 
 Quelle: Landesvermessungsämter BadenWürttemberg, Bayern und Hessen. 
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Abb. 132: Legende zu Karte 2: Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet.
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Kartentasche 
[Karte als Folie als Overlay für alle Karten des Untersuchungsgebietes}

Karte 1: Topographische Übersicht des Untersuchungsgebietes. 

Karte 2: Aufschlüsse im Untersuchungsgebiet. 
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