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Spätglaziale bis frühholozäne Steppenbodenbildung 
und Klimaentwicklung im südlichen Rheinhessischen 

Tafel- und Hügelland 

V o n H A R T M U T LESER , Basel & N E E K M A Q S U D , M a i n z 

Mit 4 Abbildungen und 1 Tabelle 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Unter den reliktischen Steppenböden der postglazialen Wärme-
zeiten kann in Südrheinhessen ein fossiler Boden beobachtet werden. Er ist bis zu 100 cm mächtig 
und stellt einen Steppenboden-A-Horizont dar. Dessen Bildung erfolgte vermutlich im Alleröd. 
Ein Tuffbändchen, das diese Datierung erhärten könnte, wurde nicht gefunden. Gleichzeitig wird 
vorausgesetzt, daß während der Jüngeren Dryaszeit eine Lößaufwehung erfolgte. Auf diesem Löß 
entwickelte sich später der postglaziale Steppenboden. 

S u m m a r y . In Southern Rheinhessen a fossil soil is to be found beneath the relictic steppe-
soil of the postglacial warm periods. It is of up to 100 cm in thickness and is an A-horizon of a 
steppe-soil, the formation of which probably took place in the Alleröd-period. A layer of tuffs 
which could substantiate this date was not found. It is also supposed that during the Younger 
Dryas-period accumulation of loess took place. At a later time the postglacial steppe-soil deve
loped on it. 

1 . Einleitung 

Rheinhessen ist eines der w ä r m s t e n und trockensten Gebiete Deutschlands und gle ich
ze i t ig eines der H a u p t v e r b r e i t u n g s g e b i e t e von S teppenböden . Diese nehmen als R e l i k t 
böden große Flächen der zumeis t lößbedeckten P l a t e a u s und R i e d e l der Landschaft e in. 
Entsprechend den a l lgemeinen Erkenntnissen der Bodengeograph ie da t ie r t man diese 
Böden in die pos tg l az i a l en S teppenze i t en , w ie sie a u f g r u n d zahl re icher Boden- und V e g e 
ta t ionsuntersuchungen, auch durch historische und geomorphologische Befunde belegt , für 
Mi t t e l eu ropa nachgewiesen w e r d e n konnten . 

Die rheinhessischen S teppenböden wurden g r u n d l e g e n d von Z A K O S E K ( 1 9 6 2 ) un te r 
sucht, der auch d ie L i t e r a tu r au fa rbe i t e t e , so daß d a r a u f verwiesen w e r d e n kann . Die d a 
mi t in V e r b i n d u n g stehende geomorphologische P r o b l e m a t i k w u r d e für Rheinhessen von 
LESER ( 1 9 6 7 ) angegangen . Im Z u g e dieser Untersuchungen konn ten Prof i lg l iederungen 
beobachtet w e r d e n , d ie von Z A K O S E K ( 1 9 6 2 ) nicht beschrieben w u r d e n , d ie aber mi t g e 
wissen Beobachtungen von SCHÖNHALS ( 1 9 6 0 ) u n d Arbei ten aus a n d e r e n R ä u m e n , in 
denen S teppenböden auftreten ( z . B . K O P P 1 9 6 5 ; R A U 1 9 6 5 ; SCHARPENSEEL & PIETIG 
1 9 6 9 ) , in E i n k l a n g stehen. 

2. Untersuchungsgebiet und Problem 

Zwischen d e m D o n n e r s b e r g ( P f a l z ) u n d der R h e i n e b e n e bei W o r m s 
ist eine k l a r e morphographische u n d morphogenetische G l i e d e r u n g der Landschaft 
(Abb . 1 ) zu beobachten, die — nach geographischen Untersuchungen — auch A u s w i r k u n 
gen auf K l i m a - u n d Bodendif ferenzierungen h a t : A n d ie in 3 0 0 — 2 7 0 m N N l i egenden 
Rot l i egend-F lächen u m K i r c h h e i m b o l a n d e n , aus denen sich der Donnersberg 
( 6 6 7 m N N ) erhebt , schließen sich nach Osten die e t w a s n iedr igeren Rheinhessischen K a l k 
p l a t eaus an , d ie au f den Hochflächen mehrere M e t e r mächt ige Lößdecken t ragen . M i t 
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LAGE DES ROHRGRABENPROFILS MIT DEN 

PROFILEN BORNTAL ( • ) UND PFUHL (O) 

0 5km 
HiMiuiHii GRENZEN DER MORPHOGRAPHISCH- MORPHOGENETISCHEN EINHEITEN i i i i i i 

Abb. 1. Südliches Rheinhessisches Tafel- und Hügelland mit Lage des Untersuchungsgebiets: Im 
Westen befindet sich das Saar-Nahe-Bergland, daran schließen sich die Kalkplateaus des Südwest
lichen Rheinhessen an, von denen sich die Riedel Südostrheinhessens morphogenetisch, hydrologisch 

und klimatologisch deutlich absetzen. 

e iner auch morphologisch sichtbaren Bruchstufe f a l l en sie im R ä u m e Niede r -F lö r she im nach 
Osten zu e inem r u n d e inhunder t Me te r n i ed r ige r in ca . 1 5 0 m N N l iegenden R i e d e l l a n d 
a b . Die R i e d e l s ind mi t ihrer Längsachse W e s t — O s t or ient ier t u n d dachen sich gegen den 
R h e i n hin ab . S ie w e r d e n von k le inen , z . T. k a u m wasser führenden Bächen, die ebenfa l l s 
a l l e nach Osten — z u m Oberrheinischen T ie f l and h in — gerichtet s ind , zerschnitten. Einer 
dieser R iede l w u r d e i m R a h m e n vor l iegender S t u d i e genauer untersucht , nachdem berei ts 
e ine Profilserie (LESER 1 9 6 7 , K a r t e 1 , S. 4 2 3 ; K a r t e 2 , S. 4 2 4 ) veröffentlicht w o r d e n w a r , 
welche die entscheidenden Profi le m i t enthielt . 

Ohne hier au f die morphogenetische und morphographische E n t w i c k l u n g des Gesamt 
r a u m s und des engeren Untersuchungsgebiets g e n a u e r e inzugehen, w ä r e zu e rwähnen , d a ß 
die seinerzeit (LESER 1 9 6 7 ) erforschte Re l i e f en tw ick lung besonders a m Ü b e r g a n g v o m 
S p ä t g l a z i a l z u m H o l o z ä n recht kursorisch behande l t we rden mußte , obwohl durch U n t e r 
suchungen zu den rezen t -k l imat i schen Bed ingungen schon bekannt w a r , d a ß es sich i n S ü d 
rheinhessen u m ein besonders trockenes Gebiet h a n d e l t e , das auch in der Vorze i t e ine a n 
dere K l i m a - u n d Bodenen twick lung durchlaufen h a b e n dürfte a ls d ie übr igen Te i le R h e i n 
hessens ( K L U G 1 9 6 1 ; SCHWEIGMANN 1 9 6 7 ; ZIEHEN 1 9 7 0 ) . A l l e r d i n g s konnten übe r d ie 

vorzei t l ichen K l i m a - und Bodenverhä l tn i sse noch ke ine genauen A n g a b e n gemacht w e r 
den. H i n w e i s e e rbr ingen jedoch fossile und re l ik t i sche Böden: In großen Tei len de r R i e 
delbereiche, d a s ze ig te sich sowohl bei den Ge ländea rbe i t en 1 9 6 3 u n d 1 9 6 4 a ls auch bei 

I KALKPLATEAUS 
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jenen in den J a h r e n 1 9 7 3 und 1 9 7 4 , kommen an v i e l e n Stel len u n t e r den S teppenböden 
oder ihren D e r i v a t e n B t - H o r i z o n t e großer M ä c h t i g k e i t vor , die pedogenetisch nicht in d a s 
von ZAKOSEK ( 1 9 6 2 : 3 2 ) gegebene Schema der S t eppenbodenen twick lung im Ober rhe in i 
schen T i e f l and e inzupassen s ind. Dieses Schema berücksichtigt l ed ig l i ch die an der E r d 
oberfläche l i egenden (re l ikt ischen) Steppenböden, de ren Genese •—• auch in Übe re in s t im
mung mi t den für andere mi t te leuropäische Landschaften gegebenen Deutungen •—• v o n 
den vo r l i egenden Untersuchungen bestä t ig t w e r d e n konnte . Die bei ZAKOSEK ( 1 9 6 2 : 3 3 ) 
mitge te i l t e Beobachtung, daß d ie Steppenböden v o n mächtigen K o l l u v i e n übe r l age r t sein 
k ö n n e n , w u r d e bei den noch folgenden Prof i lansprachen mitberücksichtigt . 

A l s B e o b a c h t u n g s t a t s a c h e l iegt demnach folgender Befund vor : U n t e r d e m 
reliktischen S teppenboden der pos tg l az i a l en W ä r m e z e i t e n befindet sich in zahlreichen P o 
sit ionen — u n d z w a r nicht nur in M u l d e n l a g e — ein mächtiger A / B v - oder B t -Hor izon t , 
der in situ au f L ö ß gebi ldet w o r d e n sein muß u n d de r in ke inem d i r ek t en genetischen Zu
sammenhang mi t d e m hangenden Steppenbodenprof i l steht, dessen Mäch t igke i t en m i t den 
von ZAKOSEK angegebenen W e r t e n grundsä tz l ich übere ins t immen. D a s gi l t auch für A n 
gaben in ande ren Arbei ten in verg le ichbaren Gebie ten (ANDRES 1 9 6 7 ; LESER 1 9 7 0 ; S C H Ö N 
HALS 1 9 5 4 ) . Dieser B t - H o r i z o n t konn te im S o m m e r 1 9 7 4 über h u n d e r t e von Metern a u ß e r 
ha lb des in LESER ( 1 9 6 7 : 4 2 4 ) angegebenen u n d östl ich von A b e n h e i m ve r l au fenden 
„Rohrg rabenpro f i l s " nordöstlich v o n G u n d h e i m auf einer u m w e n i g e Grade gene ig 
ten R iede l f l anke beobachtet w e r d e n , w o keine besonders konse rv ie rende oder pedogene 
tisch in tens iv ie rende M u l d e n l a g e auf t r i t t . Entsprechend dem zei t l ichen Schema der B o d e n 
en twick lung des S p ä t g l a z i a l s u n d H o l o z ä n s m u ß der flächenhaft v o r k o m m e n d e , w e i t a u s 
gedehnte fossile Boden v o r d e m heute an der Erdoberfläche befindlichen pos tg l az i a l en 
S teppenboden en ts tanden sein, w a s aber andere , u n d z w a r wesent l ich differenziertere K l i 
maverhä l tn i s se vorausse tz t , a ls d ie bisher für Rheinhessen angenommenen . 

3. Beobachtungsbefunde und genetische Deutung 

Zunächst soll a n h a n d von v i e r ausgewäh l t en u n d k u r z komment ie r t en Profilen ( A b b . 2 ) 
eine Bes t andsau fnahme vorgenommen werden , d ie aus P l a t z g r ü n d e n auf die V o r l a g e der 
A n a l y s e n d a t e n , Prof i lskizzen u n d e in ige B e m e r k u n g e n beschränkt b le iben muß . Ansch l ie 
ßend w i r d d ie l o k a l e Genese der Böden entwickel t , w i e sie sich aus den Befunden des „ R o h r 
grabenprof i l s" (LESER 1 9 6 7 ) u n d der Gesamts i tua t ion — ergibt. In Kap i t e l 4 w e r d e n B e -
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Ziehungen zu d e n übe r reg iona len Boden- u n d K l i m a p h a s e n herges te l l t , jedoch un te r Be
schränkung der Aussage au f das Südliche Rheinhessische Tafe l - u n d H ü g e l l a n d . 

3 . 1 . D i e P r o f i l e P f u h l I I u n d I I I u n d B o r n t a l I I / l u n d 11/2: 
B e s t a n d s a u f n a h m e 

Die A u f n a h m e erfolgte 1 9 6 3 und erneut ( z u s a m m e n mit M A Q S U D ) 1 9 7 3 nördl ich der 
Gemeinde A b e n h e i m in den F lur te i l en P f u h l u n d B o r n t a 1 . D i e Profile w u r d e n bis 
2 0 0 bzw. 2 5 0 cm gegraben (Abb . 2 u. 3 ) . Der A u f b a u der Profi le ze ig t grundsätz l ich die 
gleichen H o r i z o n t e u n d Mäch t igke i t en , wenn v o n k le inen — hier nicht näher e r l äu te r t en 
— Differenzierungen abgesehen w i r d , die meist m i t der unterschiedlichen topographischen 
Posi t ion zusammenhängen , d ie sedimentologische, pedogenetische u n d bodenfeuchtehaus-
hal t l iche Folgen ze i t ig t e . A l l e Profi le sind z w e i g l i e d r i g u n d stehen dami t im Gegen
sa t z zu den A n g a b e n von ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) b z w . den Beispielen v o n SCHÖNHALS ( 1 9 5 4 ) . 

I m Oberteil erscheint ein Steppenboden, der farbl ich, phys iognomisch und ana ly t i sch a ls 
solcher angesprochen werden k a n n . Er tendier t z u einer S teppenboden-Braune rde oder 
- P a r a b r a u n e r d e , w i e die B v - b z w . gelegentl ichen B t - M e r k m a l e ze igen . Im Profil P f u h l I I 
ist d ie Differenzierung sogar noch w e i t e r g e g a n g e n : der A / B v w i r d v o n einem recht m a r 
k a n t e n B t un t e r l age r t . Beide s ind durch einen ger ingmächt igen Verd ich tungshor izont v o n 
e inander getrennt , der die Pflugsohle m a r k i e r t . U n t e r diesem insgesamt als re l ik t ischen 
Steppenbodenres t anzusprechenden Profi lobertei l folgt im L iegenden ein deutlich a b g e 
grenz te r fA-Hor i zon t beträchtl icher Mäch t igke i t , der auch B v - oder ß t - M e r k m a l e auf
weisen kann. Dieser geht dann mit einigen B v - u n d B/C-Übergangshor i zon ten , d ie sich 
e inmal s tärker u n d ein a n d e r m a l schwächer ausgeb i lde t finden, in den l iegenden C - L ö ß 
über . Dessen besonders im Profi l P f u h l I I I differenziert e r fo lg te Untersuchung er
brachte keine wesent l ichen pedogenetischen oder sedimentologischen Aussagen. 

Für die Z w e i g l i e d r i g k e i t sprechen auch d ie A n a l y s e n d a t e n der Profile, die hier n u r 
k u r z komment ie r t w e r d e n können (Abb. 3 ) . D e r K a r b o n a t g e h a l t ist beispielsweise i m 
Oberte i l des Profi ls , w o sich der reliktische S teppenboden befindet, deutlich ger inger a l s 
i m liegenden Prof i l te i l mit dem fossilen Boden. A n den H o r i z o n t g r e n z e n von f;A zeigen 
selbst die sonst nicht so aussagekräf t igen T - W e r t e einen Subs t r a t sp rung an. Das g i l t auch 
für d ie pedogene Eisenbi ldung, d ie im Unte r - u n d Ober te i l der Prof i le j ewei l s unterschied
lich ist. Die K o r n g r ö ß e n v e r t e i l u n g ist ohne bedeu tende Aussage, w e n n e inmal d a v o n a b 
gesehen wi rd , d a ß im Profil P f u h l I I I de r H a n g e n d l ö ß e t w a s sandreicher ist a l s der 
l i egende Löß. M a r k a n t e r s ind d ie Farbunterschiede u n d die Gefügedifferenzierungen, d ie 
auch auf die z w e i g e g l i e d e r t e Genese h inweisen. D e m Prof i laufbau u n d den A n a l y s e n d a t e n 
zufo lge muß —• über d ie differenzierte Bodenb i ldung h inaus — auch auf ein unterschied
liches Ausgangssubs t ra t geschlossen werden . 

3 . 2 . D i e P e d o g e n e s e d e r S t e p p e n b o d e n p r o f i l e a u f d e n R i e d e l n 
d e s S ü d l i c h e n R h e i n h e s s i s c h e n T a f e l - u n d H ü g e l l a n d e s 

Begonnen w e r d e n soll mi t dem k o m p l i z i e r t e r e n Obertei l des Profils P f u h l I I , 
w e i l er eine differenzier tere Pedogenese auch aus den A n a l y s e n d a t e n belegen l ä ß t : Der 
rel ikt ische S teppenboden mit d e m C h a r a k t e r e iner B r a u n e r d e - P a r a b r a u n e r d e ( A / B v — B t ) 
m u ß als Bodenrest angesprochen werden , dessen C - H o r i z o n t nicht mehr nachweisbar ist. 
D i e Bodenbi ldung we i s t sich durch einen hohen H u m u s a n t e i l u n d hohe Ra ten des p e d o -
genen Eisens u n d des Gesamteisens aus. W ä h r e n d der hohe H u m u s g e h a l t auf k o n t i n e n t a l e 
Ents tehungsbedingungen schließen l äß t , zeigen de r n i ed r ige C a C O s - G e h a l t und die Durch-
schlämmung z u s a m m e n mi t den Eisengehal ten h u m i d e Bed ingungen an , die n a c h der 
S teppenbodenb i ldung e in t ra ten u n d den B r a u n e r d e - P a r a b r a u n e r d e c h a r a k t e r des S t e p p e n -



Abb. 3. Darstellung der Analysendaten der Beispielprofile Borntal und Pfuhl. 
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bodens b e w i r k t e n . Die In tens i tä t der Bodenb i ldung deutet sich auch im neut ra len p H - W e r t 
an ( re la t iv s t ä rke re chemische V e r w i t t e r u n g ) u n d in den höheren T-Wer ten . Der B t - H o r i 
zont zeichnet sich durch sichtbare Tondurchsch lämmungsmerkmale aus . Besonders m a r 
k a n t ist deswegen auch das Po lyede rge füge , d a s auch im B v / B t - H o r i z o n t des Profils B o r n 
t a l 1 1 / 2 zu sehen ist. — D i e u n t e r d iesem Profilteil fo lgende Grenze ist t e i lwe i se 
analyt isch nachzuweisen (siehe d a z u auch 3 .1 . ) , g a n z sicher ist sie jedoch durch Fe ldbeob
achtung be legbar . Der ana ly t i s che Nachweis ist v o r a l l em bei Profi l P f u h l I I z u füh
ren. Der Farbwechsel um u n g e f ä h r zwe i Stufen ist das wesent l iche äußer l iche M e r k m a l der 
Zwe ig l i ede rung der Profile. De r Unte r te i l s teht immer noch m i t d e m C-Hor i zon t in Ver 
bindung, d ie Profi le sind meis t vo l l s t änd ig , d. h. auch mit e inem f A - H o r i z o n t ausges ta t te t 
(f iA - f , A / B v - f i A C - hC oder f .A - fiA/B,- - f . B t - f .B,/C - f t C oder f iA - fjB t - f iC oder w e i 
tere V a r i a n t e n ) . Innerha lb dieses Prof i l -Unter te i l s sind die ana ly t i s chen Unterschiede be
trächtlich, besonders zwischen den f[A- u n d den f iG-Hor i zon ten . Der gesamte v o n der 
fossilen Bodenb i ldung er faß te Profi lunter te i l zeichnet sich gegenüber den l iegenden C - H o -
rizonten, d ie in sich nur gewisse Fä rb - und Sedimenta t ionsunterschiede aufweisen , durch 
a l lgemein s t a r k e Tonzunahmen , durch höhere Eisenantei le sowie höhere T -Wer t e aus . Die 
H inwe i se auf die unterschiedlichen Intens i tä ten in der Pedogenese der Hor i zon t e s ind be
trächtl ich: I m Profil P f u h l I I I zeigt der f i A B v - H o r i z o n t e ine s tä rkere pedogene und 
Gesamteisenbi ldung, einen höheren H u m u s g e h a l t und höhere T o n a n t e i l e als der f i A - H o r i -
zont . Zwischen beiden besteht auch eine C a C C V D i f f e r e n z m i t deutl icher Z u n a h m e des 
K a l k g e h a l t e s i m A B v - H o r i z o n t nach unten zu . — A m besten s ind die S teppenbodenmerk
ma le in dem r e l a t i v einfachen Profil B o r n t a l I I / 2 ausgeb i lde t , w o auch der höchste 
H u m u s g e h a l t auf t r i t t . Der f i A / B v - H o r i z o n t dieses Profils ist üb r igens auch gegen den h a n 
genden rel ikt ischen S teppenboden gut abgesetz t , we i l seine V e r w i t t e r u n g s m e r k m a l e aus 
gepräg te r s ind , w a s sich z . B . in der hohen Eisenra te ausdrückt . I m gleichen Profil doku
mentier t sich auch der enge pedogenetische Zusammenhang zwischen H a n g e n d - u n d L ie 
gendtei l in de r großen In tens i t ä t der Bodenb i ldung im unteren Profil , das sicher v o n der 
(oberen) p o s t g l a z i a l e n S teppenbodenb i ldung a n der Erdoberfläche überpräg t w o r d e n ist, 
w i e es g rundsä tz l ich auch SCHARPENSEEL & PIETIG (1969) für mögl ich hal ten . Die R ö n t g e n -
a n a l y s e der Proben 2041 ( B v / B t ) , 2042 ( f i A / B v ) (beide aus Profi l B o r n t a l I I / 2 ) und 
2038 (fiC = aus dem Profil B o r n t a l I I / l , das sich nur 10 m von 1 1 / 2 entfernt 
befindet) erbrachte , d a ß der B v - H o r i z o n t des rel ikt ischen S teppenbodens gegenüber dem 
f iC-Hor izon t des fossilen Steppenbodens r e l a t i v s ta rk v e r w i t t e r t ist, d aß jedoch seine V e r 
wi t t e rungs in tens i t ä t noch deut l ich unter der des f i A / B y - H o r i z o n t e s l iegt . — Zu den C-
Hor izon ten w ä r e noch zu bemerken , d a ß sich zwischen diesen — auch i n n e r h a l b eines 
Profils — r e l a t i v wen ige Unterschiede ergeben, die zudem pedogenet isch k a u m ins Ge
wicht fa l len . Te i lwe i se h a n d e l t es sich u m p r i m ä r e n fossilen L ö ß (Probe 2 0 4 4 ) , de r k a l k -
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Abb. 4. Vermutliche Pedogenese der Steppenbodenprofile des Südlichen Rheinhessischen Tafel- und 
Hügellandes von der Älteren Dryaszeit bis zum Subatlantikum. 
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reich ist und k a u m oder nur ge r inge An te i l e pedogenen Eisens en thä l t . Rön tgenana ly t i s ch 
w a r e n in den T o n m i n e r a l g a r n i t u r e n innerhalb der C - H o r i z o n t e ke ine Unterschiede fest
s te l lbar . Demgegenüber zeichneten sich d ie fossilen B - H o r i z o n t e neben den C h l o r i t ( - M o n t -
m o r i l l o n i t ) - M i n e r a l e n durch einen e t w a s ausgepräg te ren I l l i t - K a o l i n i t - A n t e i l aus, der auf 
e ine spürbare chemische V e r w i t t e r u n g weist , d ie den l iegenden f i C - L ö ß nur schwach 
er faßte . 

Entsprechend den paläopedologisch-pedogenet isch-geomorphologischen Regeln k a n n 
au fg rund der Feldbefunde fo lgende Entwicklung für die hier beschriebenen und andere , 
den Über legungen zugrunde l i egenden Profile des Südl ichen Rheinhessen angenommen 
w e r d e n , die im D e t a i l gleich noch ausgeführ t werden so l l : 

1 . Lößsed imenta t ion ( f iC) 

2. S teppenbodenbi ldung ( f i A / B v e tc . ) 

3. Bodendegrada t ion , t e i lweise mi t nachfolgender K a p p u n g von f i -Prof i l te i len 

4 . Lößsed imenta t ion ( A u s g a n g s m a t e r i a l für den rel ikt ischen S teppenboden) 

5 . S teppenbodenbi ldung ( A / B v r e l . ) 

6 . D e g r a d a t i o n 

7 . R e g r a d a t i o n . 

Dami t ergibt sich für das südl iche Rheinhessen d ie Konsequenz, d a ß die bisher a n g e 
nommene und bei ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) auch unter Berufung auf andere A u t o r e n darges te l l t e 
K l i m a e n t w i c k l u n g für den Ü b e r g a n g v o m S p ä t g l a z i a l zum H o l o z ä n verfe iner t w e r d e n 
m u ß . A l s Entwick lungsre ihe w ä r e n j ene Bodentypen denkba r , die in A b b . 4 wiedergegeben 
s ind . Genetisch ist diese Sequenz so e r k l ä r b a r : D ie Lößsed imen ta t ion für den f i C - H o r i -
zon t und den d a r a u f en twicke l ten fossilen Boden reichte mindestens bis ca . 7 5 cm un te r 
d ie rezente Landoberf läche. S ie e r fo lg te in der ausgehenden W ü r m - K a l t z e i t , möglicher
we i se in der Ä l t e r e n Dryasze i t . De r d a r a u f en twickel te Boden ( = f [ A / B v e tc . ) ist dem T y p 
nach ein S teppenboden mit B r a u n e r d e - P a r a b r a u n e r d e d y n a m i k : er k a n n nur in e inem 
Kl imaabschni t t geb i lde t worden sein, in welchem Mögl ichke i ten zur S teppenbodenb i ldung 
sowie anschl ießender Deg rada t i on — ausgedrückt in de r V e r b r a u n u n g — bestanden. D a 
der reliktische Steppenboden, der h e u t e an der Erdoberfläche l iegt , nach ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) 
u n d anderen A u t o r e n e inwandf re i in die pos tg l az i a l en Steppenzei ten gehört , bleibt — 
nach den g e g e n w ä r t i g e n Erkenntnissen — als Bi ldungsabschni t t nur d ie A l l e r ö d - Z e i t 
( = Mi t t l e r e Subark t i sche Zei t ; Ze i te in te i lungen in T e x t und A b b i l d u n g e n immer nach 
S T R A K A 1 9 7 0 ) üb r ig . (Zur Diskuss ion der Ergebnisse siehe auch K a p . 4 . ) D a m i t w ä r e eine 
chronologische u n d genetische D e u t u n g für den un te ren Profilteil gegeben, die nun noch 
ausgeführ t w e r d e n m u ß . —• Aus der Hor izon t sequenz u n d den A n a l y s e n d a t e n konnte z u m 
hangenden Profi l te i l mi t dem re l ik t i schen Steppenboden ein deutl icher Mate r i a lun te r sch ied 
festgestell t w e r d e n , der g e w i ß nicht n u r pedogenetisch, sondern auch sedimentologisch be
d i n g t ist. Es da r f a lso eine L ö ß ü b e r w e h u n g vermute t werden , die das Subs t ra t erbrachte, 
auf welchem sich der reliktische S teppenboden en twicke l t e . Diese Sed imen ta t i on reichte 
v o n ca. 7 5 cm bis mindestens zur heu t i gen Landoberf läche. W i e aus a n d e r e n Tei len R h e i n 
hessens und auch de r näheren U m g e b u n g des Profils b e k a n n t ist, sp ie len im leicht a b t r a g 
baren Löß D e n u d a t i o n s - und Erosionsprozesse eine g r o ß e Ro l l e . D a h e r l ä ß t sich eine t e i l 
we i se Ve r r i nge rung der u rsprüngl ichen Subs t ra tmenge durch A b t r a g u n g e r w a r t e n : Der 
ger ingmächt ige A - H o r i z o n t in fast a l l e n rheinhessischen Steppenbodenprof i len weist d a r 
au f hin. Die Lößsed imenta t ion e r fo lg t vermutl ich in der Jüngeren D r y a s - Z e i t ( = J ü n 
ge re Subarkt ische Ze i t ) , we i l w ä h r e n d dieser die Bed ingungen für L ö ß b i l d u n g noch a m 
ehesten gegeben w a r e n , wenngle ich m a n heute d a v o n ausgehen k a n n , d a ß auch in anderen 
Zeitabschnit ten — z . B . im ( p o s t g l a z i a l e n ) Präborea l — mit L ö ß b i l d u n g gerechnet w e r d e n 
m u ß , d. h. zu e inem Zei tpunkt , a l s k e i n e g laz ia len u n d p e r i g l a z i a l e n Bedingungen mehr 
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geherrscht haben. Für d ie Jüngere D r y a s - Z e i t spricht ind i rek t auch d ie W e i t e r e n t 
w i c k l u n g des fossi len S teppenbodens : dabei ist w e n i g e r an seine D e g r a d a t i o n gedacht 
a l s an d ie Kappung des Profi lobertei ls . Mög l i che rwe i se w a r der ca . 5 0 cm mächt ige f i A / B v -
b z w . der f i B v - H o r i z o n t (wenn er a l l e i n au f t r i t t ) ursprüngl ich mächt iger , w i e die g e 
legent l ich fehlenden A - H o r i z o n t e der fossilen Pa rabraunerdeprof i l e v e r m u t e n lassen. V o r 
a l l e m deutet die m a r k a n t e Obergrenze z u m hangenden reliktischen S teppenboden d a r a u f 
hin , d a ß Abt ragungsprozesse erfolgt s ind . Für diese k ä m e das ausgehende Al l e röd oder 
die beginnende J ü n g e r e Dryas -Ze i t in F r a g e . — Nach dem gleichen Schema vo l l zog sich 
auch d ie E n t w i c k l u n g d e s o b e r e n P r o f i l t e i l s : nach der vermut l ich j u n g -
drya t i schen Lößsed imen ta t ion k a m es in den p o s t g l a z i a l e n Steppenzei ten , d. h. beg innend 
i m P räborea l und e n d e n d im Boreal , z u r B i ldung des heute an der Erdoberfläche befind
lichen Steppenbodens , für dessen Al te rse ins tufung v o n ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) zahlreiche e in
deu t ige Kri ter ien be igebracht wurden . D i e A n a l y s e n d a t e n lassen ve rmuten , daß die S t e p -
p e n b o d e n b i l d u n g s d y n a m i k dieses oberen, re l ikt ischen Steppenbodens wesent l ich in tens iver 
gewesen sein muß a l s d ie des fossilen. De r rezent an der Erdoberfläche befindliche r e l i k 
tische Steppenboden h a t in der R e g e l mächt igere A - H o r i z o n t e , sofern beim l iegenden 
fossilen Steppenboden z u m Vergleich ein fossiler A - H o r i z o n t ausgeschieden w e r d e n 
konn t e . Diese fossilen Steppenböden dürften übr igens von der D y n a m i k des rel ikt ischen 
Steppenbodens beeinf lußt gewesen sein, d. h. der f i A / B v - bzw. f i A / B t - H o r i z o n t w u r d e 
we i t e ren twicke l t , w e i l i m durchlässigen L ö ß nicht d a m i t zu rechnen ist, d a ß die p e d o -
genetischen Prozesse ca . 7 5 cm unter der Erdoberfläche zum St i l l s t and kommen Auch 
die für den rel ikt ischen Steppenboden nachweisba re D e g r a d a t i o n w i r d auf die P a r a b r a u n -
e r d e d y n a m i k im fossilen Steppenboden Einfluß gehab t haben, w i e die s t a r k e f iB t -B i ldung 
im Profi lunter te i l v e r m u t e n läßt . H i n w e i s e auf A u s l a u g u n g , Durchschlämmung oder De
g r a d a t i o n nach unten h in geben wen igs tens z. T. d ie Tonwer te , die Di th ion i t e i senwer te 
u n d mögl icherweise auch die Humusve r t e i l ung . N a c h ZAKOSEK ( 1962 ) m u ß die H a u p t 
degrada t ionsphase in d a s A t l a n t i k u m , d ie H a u p t r e g r a d a t i o n s p h a s e in das S u b a t l a n t i k u m 
ge leg t werden . — D i e R e g r a d a t i o n l ä ß t sich h ie r an den hier beschriebenen Profi len 
w i e fo lgt nachweisen: Bei a l len Profi lobertei len, so beispie lsweise bei den Profilen B o r n 
t a l 1 1 / 1 und I I / 2 , ist eine im Zuge der R e g r a d a t i o n aufgetre tene sekundäre Auf-
k a l k u n g zu verzeichnen. Dadurch und in fo lge der S teppenbodenbi ldung , a l so durch s t a r k e 
Humusanre icherung , l i egen die A - H o r i z o n t e heute a l s einheitliche u n d r e l a t i v mächt ige 
Geb i lde vor, die u r sprüng l ich deutlich in A p -Ah-At , (oder ähnlich) geg l i ede r t gewesen sein 
dürften. Die Zunahme der Mächt igke i t ist sicher auch auf Kosten der un te r l age rnden , bei 
der Deg rada t i on en ts tandenen B v - H o r i z o n t e erfolgt . D a zwischen A p - b z w . Ai,- und B v -
H o r i z o n t e n heute sel ten eine scharfe Grenze fes ts te l lbar ist, heißt d ies , d a ß inzwischen 
die be iden A-Te i lho r i zon t e und der B v - H o r i z o n t m i t e i n a n d e r zu verf l ießen beginnen, so 
d a ß gegenwär t i g m e h r v o n einem A p / B v - oder A h / B v - H o r i z o n t — als S teppenbodenober 
tei l — zu sprechen ist. W e n n danach ge f rag t w i r d , we lche rezent sichtbaren H o r i z o n t m e r k 
m a l e der reliktischen B v - H o r i z o n t e v o n der R e g r a d a t i o n gepräg t s ind, w ä r e n fo lgende 
Kr i t e r i en anzuführen : ( 1 ) der fl ießende Ü b e r g a n g zu den oberen Prof i l te i len des r e l i k t i 
schen Steppenbodens , a l so den Ah- b z w . A p - H o r i z o n t e n , (2) Gefügemerkmale , w i e der 
lockere , s chwammar t ige oder erdige C h a r a k t e r der rel ikt ischen B v H o r i z o n t e , ( 3 ) d ie g e 
g e n w ä r t i g vo rhandene ger inge M ä c h t i g k e i t der B v - H o r i z o n t e der re l ikt ischen S teppen
böden sowie (4) die ge r inge und nur blasse Res tve rb raunung . — Das bedeutet , d a ß d ie 
R e g r a d a t i o n die B v - H o r i z o n t e der rel ikt ischen S teppenböden Rheinhessens nicht auf-

1) Aufgrund intensiver und langandauernder hydrologischer Untersuchungen im Lößgebiet des 
Ostkaiserstuhls konnten erhebliche tiefreichende Bodenfeuchtebewegungen festgestellt werden 
(freundl. mündl. Mitteilung durch G . MORGENSCHWEIS 1 9 7 3 und 1 9 7 4 ) . Daraus wäre zwanglos zu 
schließen, daß die im Löß wasserhaushaltlich gesteuerte Pedogenese nicht nur auf die obersten 
Dezimeter des Solums beschränkt bleiben dürfte. 
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gehoben ha t , sondern ihre M e r k m a l e in R ich tung auf die des A-Hor i zon te s verschob, so 
d a ß die obersten H o r i z o n t e der heute v o r h a n d e n e n rel ikt ischen Steppenböden des S ü d 
lichen Rheinhessischen Tafe l - und H ü g e l l a n d e s oben durch einen A p - bzw. Ah- ode r durch 
einen A h / B v - H o r i z o n t ausgewiesen sind. Dabe i können die A - H o r i z o n t e , von denen in 
einem Profil auch mehrere übere inander auf t re ten , wegen der B v - A u f z e h r u n g sehr mächt ig 
werden . 

4. Diskussion und Ergebnisse 

W i e für ande re Kl imaabschni t te der W ü r m - K a l t z e i t in Rheinhessen nachgewiesen 
w e r d e n konnte , m u ß mi t recht differenzierten vorzei t l ichen Kl imave rhä l tn i s sen gerechnet 
w e r d e n (LESER 1 9 7 0 ) . Das ausgehende W ü r m , so zeigte das Beispiel des Profils W a l 
l e r t h e i m , weicht grundsä tz l ich nicht von den Verhä l tn i ssen in anderen Bereichen des 
R h e i n - M a i n - G e b i e t s ab . Die für die übr igen mi t te leuropäischen Lößlandschaften v e r m u 
teten oder auch nachgewiesenen beträchtl ichen K l i m a s c h w a n k u n g e n a m Ü b e r g a n g v o n der 
W ü r m - K a l t z e i t z u m H o l o z ä n können a u f g r u n d der in Rheinhessen re la t iv großflächig be
obachteten f o s s i l e n S t e p p e n b ö d e n i m jüngsten Löß bes tä t ig t werden . W ä h r e n d 
ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) auf diese S teppenböden n i c h t eingeht, o b w o h l seine K a r t e auch z a h l 
reiche V o r k o m m e n von Oberflächenböden aus d e m engeren Unte rsuchungsraum en thä l t , 
beschreiben verschiedene A u t o r e n ähnl iche Verhä l tn i s se aus w e i t e r entfernten Gebieten. 
Das zu d i sku t i e rende P rob lem besteht da r in , m i t welcher Wahrscheinl ichkei t solche in ten
siven s p ä t g l a z i a l e n Bodenbi ldungen , d ie d ie beschriebenen fossilen Steppenböden r ep rä 
sentieren, auf t re ten können u n d i n w i e w e i t d ie A n n a h m e von Lößb i ldung in der J ü n g e r e n 
Dryas -Ze i t gerechtfer t igt ist, w ä h r e n d die klassische Auffassung diese dem H o c h g l a z i a l 
zuschreibt, das k n a p p 2 0 0 0 J a h r e vor Beginn de r Jünge ren D r y a s - Z e i t endete. 

S o w o h l d ie F r a g e der Bodenb i ldung a ls auch die der Lößsed imenta t ion steht i m Zu
sammenhang mi t der spät- u n d pos tg l az i a l en K l i m a - und Vege ta t ionsen twick lung . H i e r 
bei muß auf d ie Arbei ten verschiedener ä l t e re r Autoren zurückgegriffen w e r d e n , d ie für 
die Subark t i sche Zeit des S p ä t g l a z i a l s berei ts s teppenzei t l iche Bedingungen v e r m u t e n 
(POSER 1 9 4 8 , 1 9 5 1 ; WILHELMY 1 9 5 0 ) . V o r a l l e m po l l enana ly t i sche Untersuchungen, die 

n a c h den g rund legenden Arbe i ten von FIRBAS ( 1 9 4 9 , 1 9 5 2 ) durchgeführt w u r d e n , w e i 
sen ausgesprochene S teppenvege ta t ion nach. D ie refer ierende Arbe i t von ZIEHEN ( 1 9 7 0 ) 
k a n n für Rheinhessen zumindes t te i lweise den entsprechenden Nachweis führen. I m w e i 
teren süddeutschen R a u m l ä ß t sich für die Ä l t e r e Dryas -Ze i t „ K l i m a mit einer s t a r k kon
t inen ta len T e n d e n z " (TEUNISSEN & SCHOONEN ( 1 9 7 3 ) nachweisen, das für Rheinhessen als 
sicher ve rmute t w e r d e n k a n n , w e i l d ie Landschaft wegen ih re r Lee lage zum S a a r - N a h e -
Be rg l and u n d bes t immten l o k a l e n Kl imaef fek ten ( K L U G 1 9 6 1 ; LESER 1 9 6 9 ; SCHWEIGMANN 
1 9 6 7 ) erst recht kon t inen ta l en C h a r a k t e r au fweisen mußte . D a d ie Rel ief formen R h e i n 
hessens sich a m Ende der W ü r m - K a l t z e i t nicht mehr in mesokl imat i sch entscheidenden Di 
mensionen v e r ä n d e r t e n und w e i l gleichzeit ig für höhere und d a m i t feuchtere G r a b e n r a n d 
gebi rge S t e p p e n k l i m a - und S teppenvege ta t ionsbed ingungen bewiesen w e r d e n , g i l t die 
A n n a h m e von steppenzei t l ichen Verhä l tn i s sen auch für die oberrheinische Rand landschaf t 
des Rheinhessischen Ta fe l - u n d H ü g e l l a n d e s . Es k o m m t noch h inzu , d aß auch g e g e n w ä r t i g 
für das Aufnahmegeb ie t der hier beschriebenen Steppenböden besonders t rocken-kont inen
t a l e Bed ingungen festgestell t w u r d e n ( K L U G 1 9 6 1 ; SCHWEIGMANN 1 9 6 7 ) , d ie aus den o. a. 
Gründen auch für das ausgehende W ü r m v e r m u t e t werden müssen. Für a n d e r e Gebiete 
w i r d die gleiche P r o b l e m a t i k von K O P P ( 1 9 6 5 ) ausführlich d i sku t i e r t : diese Bed ingungen 
müssen zumindes t auch in der a l s k l imat i sch güns t iger beur te i l ten Al le röd-Ze i t bes tanden 
haben, w e i l für j ene mit e inem beträchtl ichen Hinauf rücken der Vege ta t ionsgrenzen in 
den oberrheinischen R a n d g e b i r g e n (TEUNISSEN & SCHOONEN 1 9 7 3 ) zu rechnen ist . Für die 
trockene Lößlandschaf t Rheinhessens bedeute te das ganz sicherlich eine V e r s t ä r k u n g der 
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steppenhaften Bed ingungen . Dies führte auch zu r Ents tehung der fossilen S teppenböden, 
die a l s m ä ß i g in tens ive Bodenb i ldungen bezeichnet w e r d e n können. Die in solch e inem Zu
s a m m e n h a n g sofort auf tauchende F r a g e nach den l o k a l e n Feuchteverhäl tnissen, d ie u. a. 
SCHEFFER, FÖLSTER & MEYER (1960) oder auch ROHDENBURG & MEYER ( 1 9 6 8 ) in den M i t 

t e l p u n k t der Diskussion rücken, stellt sich i n Rheinhessen aufgrund der m a k r o - u n d meso-
k l imat i schen S i tua t ion u n d den heut igen hydro log i schen und hydrogeologischen V e r h ä l t 
nissen nicht (siehe d a z u LESER 1969) . Z u m anderen konn te , w i e bereits e r w ä h n t , d ie V e r 
bre i tung dera r t ige r fossiler f i A / B v - etc. H o r i z o n t e auch a u ß e r h a l b v o n t o p o h y d r o -
logisch günst igen A r e a l e n festgestellt w e r d e n , d. h. auf leicht geneigten flachen Riede l f l an 
ken, d ie in der Lößlandschaft e inwandf re i a l s t rocken zu bezeichnen s ind u n d die w e g e n 
der dor t r e l a t i v güns t igen Ab t r agungsve rhä l tn i s se sogar schwache Eros ions lagen dars te l len . 
D a m i t soll gezeigt w e r d e n , d a ß vom Bodenfeuchtehausha l t her keine besonderen Gunst
s i tua t ionen für sämtl iche Bodenb i ldungen des Untersuchungsraums gegeben w a r e n u n d 
d a ß auch d ie orographischen und d a m i t d ie morphodynamischen Verhä l tn i s se einer Boden
e rha l t ung entgegenlaufen . 

W i e K O P P ( 1965 ) ausführ t , bedarf d i e Erscheinung v o n Steppenböden unter s p ä t g l a 
z ia len Bed ingungen e iner besonderen E r k l ä r u n g . Er we i s t da rau f hin, d a ß in den L ö ß l a n d 
schaften Mi t t e l eu ropas d ie S teppenbodenb i ldungsbed ingungen und die - d a u e r gebietsweise 
sehr unterschiedlich gewesen sind, w a s mi t den re l iefbedingten K l i m a - u n d Wasse rhaus 
hal t sd i f ferenzierungen e r k l ä r t werden k a n n . B e m e r k e n s w e r t erscheint v o r a l l e m der S a t z 
„Die s p ä t g l a z i a l e n Bodenbi ldungsprozesse können nicht a ls eine übe ra l l gleichgerichtete 
Erscheinung (Tundrenböden) aufgefaßt w e r d e n " ( S . 1 0 6 ) . D a v o n w a r u. a. auch noch 
LESER ( 1 9 6 7 ) , z . T. m a n g e l s geeigneter Aufsch lußverhä l tn i sse , für gewisse Profile S ü d 
rheinhessens ausgegangen . Sicher lassen sich, w i e vor a l l e m die Großprofi le M o n s h e i m 
oder W a l l e r t h e i m zeigten , hoch- b z w . s p ä t g l a z i a l e Naßböden nachweisen . Ihre ge 
naue Al te r sbes t immung muß te aber offen bleiben, w e n n davon abgesehen w i r d , d a ß ein 
Tei l der Böden u n t e r u n d ein Tei l der Böden ü b e r dem al le rödze i t l i chen Tuffband 
au f t r i t t : diese S k a l a de r in Rheinhessen auf t re tenden jungwürmze i t l i chen Bodenb i ldung 
k a n n a l so u m echte S teppenbodenb i ldungen , d. h. den hier beschriebenen f j A / B y - T y p u n d 
seine V a r i e t ä t e n , bereichert werden . Bei Durchsicht de r L i t e r a tu r ze ig t sich auch, d a ß die 
e inhe l l ige Meinung zu herrschen scheint, d a ß t iefhumose, in tensive Bodenb i ldungen — bis 
hin z u m P a r a b r a u n e r d e t y p — also nicht n u r S teppenböden — möglich s ind. Dies beweisen 
frühe Untersuchungen v o n SCHÖNHALS ( 1 9 6 0 ) , der P a r a b r a u n e r d e n aus Löß u n t e r 
a l le rödzei t l ichen Bimstuffen fand. Auch d i e Untersuchungen von BECKER ( 1 9 6 7 a, 1967 b ) 
lassen ve rmuten , d a ß p a r a b r a u n e r d e a r t i g e S teppenböden w ä h r e n d des A l l e r ö d entstehen 
konnten . Gleichfalls v o n P a r a b r a u n e r d e b i l d u n g im J u n g w ü r m und im beg innenden H o l o -
zän sprechen BRUNNACKER (1954, 1959) u n d P L A S S ( 1 9 6 6 ) . Auch SCHARPENSEEL & PIETTG 

(1969 )ko r r i g i e r en ih re f rühere Auffassung (SCHARPENSEEL, TAMERS & PIETIG 1968) d a h i n 
gehend, d a ß die aus methodischen G r ü n d e n zunächst ins A t l a n t i k u m u n d ins Borea l g e 
stel l ten h e u t i g e n S c h w a r z e r d e n „berei ts ins J u n g w ü r m (Dryas , A l l e r ö d , vie l le icht so
gar schon B ö l l i n g ) " gehören ( 1 9 6 9 : 1 5 0 ) . D i e Au to ren schneiden auch die z w e i t e hier in te r 
essierende Frage nach der s p ä t g l a z i a l e n L ö ß a n w e h u n g an . Sie ge langen zu der Auffassung, 
d a ß diese i m J u n g w ü r m noch l ange a n g e h a l t e n hat . Solche Sed imen tbewegungen im Ober
rheinischen Tie f land h ä l t auch BECKER ( 1 9 6 7 a ) für wahrscheinl ich. Die e indeu t igen pe r i 
g l a z i a l e n Verhä l tn i sse , d ie FRECHEN & R O S A U E R ( 1 9 5 9 ) für das N e u w i e d e r Becken reg i 
s t r ier ten, konnten in den vor l iegenden Prof i len mi t l e t z t e r Sicherheit nicht nachgewiesen 
w e r d e n : verschiedene sedimentologische M e r k m a l e sprechen jedoch für e ine sol i f luidale 
U m l a g e r u n g des Losses, der in der J ü n g e r e n D r y a s z e i t sedimentier t w o r d e n ist. Dies 
braucht jedoch in k e i n e m Gegensatz zu s teppenzei t l ichen Verhäl tn issen zu stehen, w e n n 
an den Z e i t r a u m gedacht w i r d , der für pos ta l le rödze i t l iche L ö ß a u f w e h u n g und p r ä -
borea le b is boreale S teppenbodenbi ldung z u r Ver fügung s tand. Dabei dar f nicht übersehen 
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werden , d a ß L ö ß a u s w e h u n g in Steppengebie ten auch ohne p e r i g l a z i a l e K l i m a b e d i n g u n g e n 
erfolgen k a n n u n d d a ß t ro t z L ö ß a u f w e h u n g eine We i t e r en tw ick lung der S teppenböden 
möglich ist. SCHARPENSEEL & PIETIG ( 1 9 6 9 ) sprechen von e inem langsamen „Hindurch 
wachsen" der S c h w a r z e r d e n durch einen sich a l lmäh l i ch aufhöhenden Lößschleier . D ie aus
g e p r ä g t e Grenze zwischen dem l iegenden fossilen S teppenboden und dem aus d e m jung-
tundrenzei t l ichen Löß gebi lde ten re l ikt ischen Steppenboden, über dessen Ents tehungszei t 
seit ZAKOSEK ( 1 9 6 2 ) nicht mehr d iskut ie r t zu w e r d e n braucht , geht unter a n d e r e m da rau f 
zurück, d a ß die sich aus d e m fossilen S teppenboden en twicke lnde B r a u n e r d e - P a r a b r a u n -
erde infolge der b i swei len beträchtl ichen T o n g e h a l t e eine r e l a t i v s tabi le Erscheinung da r 
stel l t . D a r a u f deutet auch d ie fast v o l l s t ä n d i g e Erha l tung dieser fossilen Böden auf großen 
Flächen hin, obwohl eine nachträgl iche K a p p u n g die ursprüngl iche Mäch t igke i t ve r r i n 
ger t hat . 

Als genetische Deu tung der fossilen S teppenböden des Südl ichen Rheinhessischen Tafe l -
und H ü g e l l a n d e s k a n n a l so ausgesprochen w e r d e n , d a ß d ie Böden — entsprechend den 
Da t i e rungen in anderen westdeutschen und süddeutschen Lößlandschaffen — w ä h r e n d der 
A l l e röd -Ze i t gebi ldet w o r d e n sind, w e i l d ie rel ikt ischen S teppenböden aus den p o s t g l a z i a 
len W ä r m e z e i t e n s tammen, die bisher a l l e i n für S teppenbodenbi ldung in F r a g e kamen . 
Die k l imat ischen Verhä l tn i s se des ausgehenden W ü r m , spez ie l l diejenigen ab der Äl tes ten 
Subarkt i schen Zeit ( = Ä l t e s t e D r y a s - Z e i t ) , müssen als äußers t schwankend angenommen 
werden , so d a ß die aus diesen Zeiten s t ammenden Bodenbi ldungen auch m a k r o k l i m a t i s c h 
r ep räsen ta t iv s ind. Im F a l l e Rheinhessen k o m m t hinzu, d a ß v o m M e s o k l i m a her u n d von 
den Wasse rhausha l t sve rhä l tn i s sen der Landschaft sich eo ipso steppenhafte Verhä l tn i s se 
ve rmuten lassen, d ie die A n n a h m e wahrscheinl ich machen, d a ß noch wei te re S teppenböden 
aus dem Ü b e r g a n g v o m W ü r m z u m H o l o z ä n gefunden w e r d e n können, d ie n i c h t aus 
den pos tg l az i a l en S teppenze i ten s tammen. 

Auch bei den rheinhessischen S teppenböden w ä r e zu beachten, und d a r a u f soll ab
schließend nur k u r z h ingewiesen werden , d a ß auch w ä h r e n d der Vorze i t verschiedene 
Bodenlandschaften exis t ier ten , die auf die En twick lung der subrezenten und fossilen Böden 
Einfluß hat ten . D a r a u f wiesen u. a. ZAKOSEK ( 1 9 6 2 , Abb . 1 ) u n d ZIEHEN ( 1 9 7 0 ) h in . U n 
ter Berücksichtigung dieser Arbei ten und e igener Untersuchungen zwischen 1 9 6 3 und 1 9 7 4 
k a n n fes tgehal ten w e r d e n , d a ß je nach Kl imate i l landschaf t u n d je nach topohydrologischer 
S i tua t ion von den S teppenböden verschiedener E n t w i c k l u n g s r e i h e n durchlaufen 
w u r d e n , d ie zu den heut igen an der Erdoberfläche befindlichen Böden führten, d ie sich auf 
d e m rheinhessischen Löß zwischen der S t e p p e n b o d e n - S e q u e n z und de r P a r a -
b r a u n e r d e - S t e p p e n b o d e n - S e q u e n z anordnen ( T a b . 1 ) . Dabei k a n n zumin 
dest für g roße Te i le des Südl ichen Rheinhessischen Tafe l - u n d H ü g e l l a n d e s pos tu l ie r t we r 
den, d a ß diese Entwick lungsre ihen 

1. mindestens auf dem pos tg l az i a l en S teppenboden aufbauen , 

2 . nu r t e i lweise die R e g r a d a t i o n s p h a s e durchliefen u n d 

3 . t e i lweise von fossilen Steppenböden un te r l age r t w e r d e n , deren D y n a m i k sie mi t 
beeinflußten. 

Das ha t zu r Konsequenz , d a ß unter den pos tg l az i a l en S teppenbodenvorkommen ge
legentl ich auf großen A r e a l e n fossile Böden verbre i te t sind, d ie 

1 . g rundsä tz l ich i m m e r S teppenböden gewesen sein müssen, w i e ihr Profi lauf b a u zeigt 
und die 

2 . fast dem gleichen Genesepr inz ip un te r l egen haben, w i e die jüngeren u n d auf sie 
— nach einer Lößsed imen ta t ion — folgenden p o s t g l a z i a l e n Steppenböden des P r ä -
boreals u n d Borea i s , indem sie eine Degrada t ionsphase durchmachten, d ie z u r Uber -
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Zeiteinteilung 
Steppenboden-

Reihe 

Braunerde-
Parabraun-/ 
Braunerde-

Steppenboden-
Reihe 

Parabraunerde-
nach 

H.STRAKA, '70 

Steppenboden-
Reihe Steppenboden-

Reihe 

Parabraun-/ 
Braunerde-

Steppenboden-
Reihe 

Steppenboden-
Reihe 

+ 1000 S'Atl Reliktischer Braunerde Parabraunerde Parabraunerde 

0 

S'Atl 
Steppenboden 

- 1000 

- 2000 S'Bor 
Regradierter 
Steppenboden 

Braunerde Braunerde Parabraunerde 

- 3000 
Braunerde Braunerde 

- kOOO 
Atlan 

Degradierter Degradierter Degradierter Degradierter 

- 5000 
Atlan 

Steppenboden Steppenboden Steppenboden Steppenboden 

- 6000 

- 7000 Boreal Steppenboden Steppenboden Steppenboden Steppenboden 

- 8000 Prä Bor Steppenboden Steppenboden Steppenboden Steppenboden 

- 9000 
3ü Dryas 

- 9000 
Alleröd Steppenboden Steppenboden Steppenboden Steppenboden 

-10000 
Al Dryas 

-11 000 
Hoch Glaz Nassböden Nassböden Nassböden Nassböden 

-12 000 

Tabelle 1 
Mögliche Entwicklungen der Steppenböden Rheinhessens vom ausgehenden Würm bis zur Gegen
wart. Die angegebenen Sequenzen sind typisch für Catenen bestimmter rheinhessischer Lößland

schaften. 

p r ä g u n g in R ich tung auf B r a u n e r d e bzw. P a r a b r a u n e r d e (oder V a r i e t ä t e n ) führte, 
wobe i 

3. sich die D e g r a d a t i o n s m e r k m a l e info lge der D e g r a d a t i o n des hangenden u n d heute 
rel ikt ischen S teppenbodens ve r s t ä rk t en , w ä h r e n d sich 

4. d ie R e g r a d a t i o n s p h a s e der p o s t g l a z i a l e n S teppenböden auf den Prof i laufbau der 
l iegenden fossilen Steppenböden anscheinend nicht a u s w i r k t e , sowei t A n a l y s e n d a t e n 
u n d profi lmorphologische M e r k m a l e erkennen lassen. 
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