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TADEAS CZUDEK 

NEOTEKTONIK UND TALBILDUNG AM SO· RAND 
DES B6HMISCHEN HOCHLANDES 

Einlaltung 

Der sUdt>stliche Randbereich des Bohmischen Hochlandes grenzt 
an die Vorsenken am AuBenrand der Karpaten, die mit neogenen und 
quartaren Sedimenten ausgefUllt sind. Er stellt in der neotektonischen 
Etappe der Krustenentwicklung ein sehr mobiles Gebiet dar. Das behan
delte Gebiet weist Uberwiegend den Charakter junger aktivierter, nicht 
vollkommen konsolidierter Platformen auf. Seine absolute Ht>he nimmt 
im allgemeinen von SUdwesten nach Nordosten und zugleich von SUd
osten nach Nordwesten zu und erreicht im Nlzky Jesenik (Gesenke J 
800 m. Wiederholte tektonische Hebungen und Senkungen des gesamten 
Randbereiches des Bt>hmischen Hochlandes sowie differenzierte SchoUen
bewegungen an Verwerfungen und Zonen starkerer ZerklUftung der Ge
steine haben die heutige Gestaltung der Landoberflache und speziell 
auch die Talentwicklung wesentlich beeinfluBt. Von besonderem Inte
resse sind hierbei die tief eingeschnittenen Taler, welche der Richtung 
gegen Stldosten zur Karpatischen Vorsenke folgen. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit basieren auf langjahrigen geomorphologischen Felduntersuchun
gen und geologischen, insbesondere die Palaogeographie des Neogens 
betreffenden Erkentnissen. Die palaogeographlschen Eorschungen er
wiesen sich als besonders wichtig fUr die ErkUirung der Bildung der Taler 
dIe sich in ganzer oder fast ganzer Lange 1m Bereich der miozanen 
Meerestransgressionen befanden. 

Zur Kennzeichnung dar tieren Tiler 

Die Randzone des Btihmischen Hochlandes ist im gesamten Gebiet 
zwischen den Stadten Znojmo und Ostrava durch tiefe Taler zerschnitten, 
die sich stark von den plateauartig flachen Wasserscheidenbereichen ab
heben. Letztere kt>nnen als VerebnungsfHi.che betrachtet werden, die be
reits im Eozan-Unteroligozan vorhanden war und 1hre heutigen Grund
zUge wahrend einer langdauernden Entwlcklung Uber verschiedene kli
ma-morphogenetische Phasen erhielt. Bei Ihrer Weiterformung muB der 
~eotektonik und der Talbildung eine wichtige Rolle zugeschrieben wer
den. Auch eine Mitwirkung mioziiner Meeresabrasion ist anzunehmen. Es 
handelt sich demzufolge urn eine polygenetische "Sukzessionsflache", die 
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mit dem ursprilnglichen (praoligozanen) Anlage-Mechanismus heute 
nichts odeI' fast niehts mehr zu tun hat (T. Czudek 1978, S. 67). Die 
Entwicklung del' heutigen Hochflache gipfelte gegen Ende des Pliozans 
und im Pleistozan. 
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1. Sohlenkerbtal des Buches Mala Hana WNW von Opatov ice im Drahaner Hochland 
(Drahanska vrcho vina ). 1 - Auensedimente (Lehme und Sande ; Holoz1:ln], 2 - Tal
bodenablagerungen (fluv iale SchoUer und Sande; Wlirm), 3 - Hangablagerungen 
(lchmiger Schutt ; Wlirm J. 4 - Felsuntergrund (Grauwacken und Konglomerate; Un
terkarbon). Sk 1 - Sic 6 Schllrfe, V 1 - V 6 Bohrungen. Aufn. T. Czudek - Zd. 
Papou~ek - I. Vesely. 

Die tier eingeschnittenen Taler weisen im ArLeitsgebiet meistens 
den Charakter von Kerb- und Soh len kerb taler ( '\ bb. 1 J. seltener die 
Form breiter Sohlentaler auf. Sie erreichen Tiefen von 25 m bis urn 200 m. 
1hre Hange sind meist bis 30° und in den cai\oniihnlichen Talern des 
Mahrischen Karstes bis um 70° geneigt. In den Talern sind '· oft Durch
bruchsstreeken zu beobaehten wie an den Flilssen SVitava,Svratka, 
Bobrava, Jihlava, Rakovee, Odra und Opava. Manche del' Hefen Taler 
weisen morphographisehe Merkmale einer sehr "jungen" Form:mit fehlen
der Aue und unausgeglichenem Langsprofil auf, andere sind Sbhlenkerb
taler mit 20-200 m breitem Talgrund. Bel den SohlenUUern :ist die Tal
sohle bis mehrere Hundert Meter breit. Manehe del' Taler weisep;: ty"p"isehe 
Zwangsmaander auf, und haufig sind seharfe Talbiegungen. : Iri: zahlrei
chen tiefen Talern befinden sieh im Liegenden der quarUiren Talb6denabla
gerungen Reste miozaner Meeressedimente. Morphologiseh gut ausgeprag
te fluviale Talterrassen sind in den meisten Talern selten. Dagegen ist die 
Hangasymmetrie eine sehr haufige Erseheinung (Abb. 2). Es kann sogar 
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gesagt werden, daB jedes Tal mindestens in einer seiner Strecken asym
metrisch gestaltet ist. 

Die Hange der behandelten Taler sind meistens bewaldet. Unter der 
dUnnen, oft rund 1 m machtlgen Grobschuttdecke 11egt der Felsgrund. 
Anstehendes Gestein tritt auch auBerhalb der steilen (mehr als 40° ge
neigten) Prallhange an verschiedenartigen Felswanden nicht selten offen 
zutage. Ortlich sind kleine Blockmeere, Blockstrfime und in den oberen 
Hangteilen Kryoplanationsterrassen entwickelt. 

An HangfilBen treten oft mehr oder weniger ausgepragte pleistoza
ne FuBhalden auf, die gewfihnlich bis 10 m oder 15 m machtig sind. Sie 
bestehen aus kantigem Schutt mit Feinmateriallagen. Die Schutthalden 
Uberkleiden schmale konkav gestaltete, pedimentartige FelsgrundfUlchen, 
konvexartige UnterhHnge oder TerrassenfUlchen. Das Vorkommen und 
die GrfiBenordnung der FuBhalden hangen von den geomorphologischen 
Standortfaktoren ab, der Hangexposition ist hier eine zweitrangige Be
deutung zuzuschreiben. 

Die untere und obere Hangkante der tief eingeschnittenen THIer 1st 
in den meisten FHllen gut ausgepragt. Oberhalb der oberen Hangkante 
kommen mHBig geneigte Hange vor, die an manchen Stellen als Uber
formte Reste ehemaliger muldenffirmiger Taler der altestenTalentwic
klungsphasen zu deuten sind. An vielen Stellen ist jedoch die heuUge 
Form dieser Hange gene tisch an die Entstehung der tiefen Taler gebun
den und durch Abtragung des Gelandes zwischen der Talhangoberkante 
und der Wasserscheidenbereiche entstanden. Breite muldenffirmige Tal
forman kommen in den allerobersten Strecken derTaler vor. 

Die Bezlehung der Tiller zur Tektonik 

Die geomorphologischen und geologischen Untersuchungen lieBen 
erkennen, daB die tief eingeschnittenen Taler mit den tektonischen He
bungen und Senkungen im Kontaktbereich zwischen der Bfihmischen 
Masse und der Karpatischen Vorsenke und mit tektonischen Struktur
elementen (morphotektonischen Linien) innerhalb der Bfihmischen Masse 
eng, verbunden sind. Der Verlauf vieler nlJer und einzelner Talstrecken 
lehnt sich an diejenigen R1chtungen tektonischer Bruchstfirungen an, die 
parallel oder fast parallel zu den Randbruchhangen des Bfihmischen 
Hochlandes in Mahren und den ausgepragten Verwerfungen des west
lichen Teiles· der Tschechoslowakei streichen. Haufig kommen techt
wink11ge Talbiegungen vor,·die man in den allermeisten Fallen nur durch 
Neotektonik erklaren kaRn. Ais klassische Beispiele derartiger abrupter 
Richtungsanderungen der Tallaufekfinnen die der Flilsse Odra,Opava, 
Moravice und Hvozdnice 1m Nlzky Jesenlk (Gesenke) dienen. Auch filr 
vie'le Durchbruchstalstrecken waren auBer der, Eplgenese und der Ante
zedenz neotektonische Bruchstfirungen oder das Zusammenwirken aller 
drei genannten Faktoren tatig. Manche Talstrecken sind auch an neotek
tonische Grabensenkungen gebunden. Bei der neuesten geologischen De
tailkartierung 1m MaBstab 1 : 25 000 - 1 : 50 000 sowie, bel geophysika
lischen Untersuchungen werden entlang zahlreicher Taler Bruchlinien 
kartiert. Ahnl1che Ergebnisse erbrachten auch Detailforschungen fUr 
Talsperren, die praktisch Uberall stark ere oder gerlngere tektonische 
Stfirungen erkennen IleB.en. 
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nae Entwlckillng der tieteD Tiler 1m TerUlr 

Auf die verhHltnismHBig alte Anlage vieler der tiefen THIer mit stei
len HHngen am SO- Rand des BHhmischen Hochlandes in MHhren ha
ben bereits einige Forscher gegen Ende des 19. Jh. und am Anfang des 
20. Jh. hingewiesen. Den heutigen Ansichten kam H. Hassinger (1914, 
S. 53-57) am nHhesten. Kommen im Talboden der behandelten TD.ler 
Reste von Sedimenten der einen oder anderen Stufe des Miozllns auf pri
mHrer Lagerstlltte vor, dann sind solche THIer zweifellos vor der Ablage
rung dieser Sedimente angelegt worden. Sind miozHne Ablagerungen im 
Talgrund nicht bekannt, dann milssen drei MHglichkeiten ins Auge ge
faBt werden: 1) Miozllne Meeresablagerungen sind im Tal vorhanden, 
bisher wurden sle jedoch nicht ermittelt; 2) Ablagerungen der einen oder 
anderen Stufe des Miozllns waren 1m Talgrund vorhanden, jedoch wur
den sie bis zur Gegenwart wieder vHllig abgetragen; 3) Miozllne Sedimen
te waren im Tal nie vorhanden, das bedeutet, daB das Tal sich erst nach 
dem Baden zu entwickeln beg ann. Aufgrund der neuesten geomorpholo
gischen und geologischen Untersuchungen kann die ziemlich kompl1-
zierte Frage der Taleintiefung befriedigend gelHst werden. Dabei zeigt 
sich ein gewisser Unterschied bel der Talentwicklung zwischen den Ge
bieten sildwestlich und nordHstlich von Brno, der sich bis in die Gegen
wart lluBert. 

1m sildwestlichen Teil des behandelten Raumes zwischen der Hster
reichisch-tschechoslowakischen Grenze und Brno liegen Beweise vor, 
daB manche tiefeTlller bereits vor dem Eggenburg angelegt wurden 
(vgl. M. Dlabac 1976, S. 14, I. Krystek 1983, S. 38). Man kann deshalb 
sagen, daB der Anfang ihrer Entwlckl~ng ungefllhr an der Wende vom 
PaUiogen zum Neogen oder sogar noch 1m Oberol1gozlln liegt. In diesem 
Gebiet wurden wahrend des Miozllns drei Meerestransgressionen und -
regressionen nachgewiesen, und zwar im Eggenburg-Ottnang, im Karpat 
und im Unteren Baden, die durch regionale Senkungen und folgende tek
tonische Hebungen hervorgerufen wurden (M. Dlaba~ 1976, S. 16). Selbst
v.erstandlich konnten diese Ereignisse nicht ohne Auswirkung auf die 
Talentwicklung bleiben, denn sie muBten zu Phasen der Erosion und der 
Verschilttung ftlhren. Wllhrend der Erosionsphasen kam es zur Ausrllu
mung lllterer Miozanablagerungen in verschleden groBem AusmaB sowie 
auch zur erosiven Einschneidung inancher bereits bestehender Taler und 
schliej3lich auch zur Bildung· von Talern an neuen Stell~n (T. Czudek 
1978, S. 73). Dasselbe gilt auch fUr die Zeitspanne nach der letzten 
Meeresregression am Ende des Unteren Badens (Morav), die durch regio
nale Hebung des gesamten Gebietes hervorgerufen wurde. 

1m Gebiet nordHstUch von Brno begannen sich die heutigen tief 
eingeschnittenen Tllier etwas spllter zu entwickeln. Darauf deuten die 
palHogeographischen Verhllitnisse des MiozHns im Ostrauer Gebiet hin 
sowie die Tatsache, daB in den tie fen Tlliern des Drahaner Hochlandes 
(Drahansk6 vrchovina) und des Gesenkes (Nizk9 Jesenfk) bisher an kei
ner Stelle altere miozane Ablagerungen als die des Unteren Badens (Mo
ravs) bekannt geworden sind. Die tektonischen Senkungen im Ostrauer 
Raum (vgl. A. Jurkov6 1971, S. 380) weisen darauf hin, daB sich die tief 
eingeschnittenen Tllier im Hstlichen Teil des Gesenkes (Nlzk9 Jesenfkl 
zur Zeit des Eggenburgs entwickeln beginnen konnten. Sicher aber 1st, 
daB wHhrend des Karpats das Gebiet durch Kerbtllier zerschnltten war 
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LInd das GeUinde ein kraftiges Relief aufwies. Mit del' ersten Phase del' 
Transgression im Unteren Baden, wahrend del' es zur Ablagerung grob
korniger Strandsedimente kam, drang das Meer am Rand des Gebietes 
bereits in bestehende tiefe Taler ein. Die Taler der Randzone des Boh
mischen Hochlandes auBerhalb diesel' Transgression, auch im Gebiet 
sUdwestlich von Brno, muBten zu dieser Zeit vertieft werden. 1m Laufe 
del,' folgenden regionalen und ziemlich schnellen Senkung des gesamten 
SUdostteiles des Bohmischen Hochlandes kam es zur weitreichenden, so
genannten zweiten Phase der Transgression im Unteren Baden, wahrend 
der die fluviale Talbildung unterbrochen war. 

Die tektonischen, wiederholt von differenzierten Schollenbewegungen 
begleiteten Hebungen des gesamten untersuchten Gebietes hatten die 
Regression des Baden-Meeres und eine neue Entwicklungsetappe der 
niler zur Folge. Ebenso wie bei den Transgressionen im Baden und mo
glicherweise auch zur Zeit alterer MeeresUberflutungen kam es zu syn-
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3. Talverlauf des Baches Kamenny patak im Nizky Jesenik (Gesenke}. 1 - ausge-
w1ihlte SchUrfe, Bohrungen und AufschlUsse, 2 - das pr1ibadenische Tal, 3 der 
heutige Bach, 4 - Durchbruchstalstrecken. Aufn . T. Czudek. 
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sediment11ren Senkungen. Diese Etappe auBerte sich durch die Exhu
mierung frUher angelegter niler und zur beginnenden Entwicklung von 
T111ern an neuen Stellen (H. Hassinger 1914, S. 56-57, T. Czudek 1962, S. 
98 siehe 1971, S. 36). Zu dieser Zeit beg ann die entscheidende Formung 
des sUdostlichen Abhanges des Bohmischen Hochlandes in seiner heu
tlgen Gestalt. Zugleich nahm die Intensit11t der Hebungen von SUdwesten 
gegen Nordosten zu, und es ist nicht ausgeschlossen, daB diese Tendenz 
bis ins Holozan und auch bis in die Gegenwart zuhiel~. Der Grad der 
Exhumierung vorbadenischer Taler ist wesentlich fodgeschritten und 
h11ngt von geomorphologischen und neotektonischen Standortfaktoren abo 
Dennoch findet man h11ufig im Talgrund Reste unterbadenischer Meeres
ablagerungen (im Geb1et slldwestlich von Brno sind sogar Sedimente 111-
terer miozaner Zeitperioden erhalten). Sie treten auch an den Unter-
111ufen der tief eingeschnittenen Taler, am hauflgsten jedoch in den mul
denformigen Ursprungstalstrecken auf, wo sie an mehreren Stellen auch 
tiefe Taleinschnitte '!ollkommen ausfiillen, oder dort, wo der Wasserlauf 
bei der Meeresregression seinen alten Weg nlch wlederfand - Abb. 3 
(T. Czudek 1971, Abb. auf Seite 37 und 39). 

1m PHozan setzte die Talentwlcklung durch Ausr11umung und Vertie
fung 11lterer Taler sowie Entstehung neuer Taler am sUdostlichen Rand 
des Bohmischen Hochlandes fort und wurde durch Belebung der tekto
nischen Aktivitat gegen Ende des Pl1oz11ns und am Anfang des Pleisto
z11ns versUlrkt. 

Die Entwlcklung der tlelen Tiller 1m Quartllr 

Die Talentwlcklung im behandeiten Gebiet ist im Quartar einerseits 
durch die fortschreitende, vermutlieh etappenartige Gesamthebung des 
Gel11ndes und andererseits durch wesentliche Klimaschwankungen be
sonders im Pleistoz11n sowie durc.h die Anwesenheit des Dauerfrostbodens 
wahrend der Kaitperioden bestimmt. Es Hegen Beweise vor, daB der Per
mafrost bereits 1m Altpleistoz11n vor der Brunhes-Matuyama Grenze auf 
dem Gebiet der Tschechoslowakei vorhanden war (T. Czudek 1982, S. 18 J. 
W11hrend des Quartars kam es zur weitergehenden Vertiefung der vor
handenen Taler und zur Anlage von neuen T11lern. Ais typisches Beispiel 
der Bildung neuer tief eingeschnittener T11Ier kann das Gebiet in del' 
Nachbarschaft des nordlichen Obermarchbeckens (Hornomoravsky (lVal J . 
dienen. Das AusmaB der quart11ren Talein'tiefung ist unterschiedlich und 
hangt von den relativen Hohenunterschieden zwischen den einzelnen 
Regionen des Untersuchungsgebietes und den angrenzenden Tiefschollen 
ab, die auf die differenzierten tektonischen Hebungen' ZurUckzufiihren 
sind. Diese Taleintiefung kann In den T11lern, wie es die FluBterrassen 
beweisen, welche der Richtung gegen SUdosten zur Karpatischen Vorsen
ke folgen, sogar bis urn 100 m betragen. Zahlre!ehe WasserUiufe, beson
ders die del' Kerbt111er, schneiden sich auch in der Gegenwart in die Tiefe 
ein. 

Zu den wichtigsten quartaren Reliefformen, die in den tief eingeschit
tenen Talern del' sUdostlichen Randzone des Bohmischen Hochlandes zu 
finden sind, gehoren die Hangdellen, die FuBhalden und die holozanen 
Wasserrisse, die zusammen mit den Felsformen und FluBterrassen In man
chen Talern den Gesamtcharakter der Kerbt111er, SohlenkerbtHlerund 
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SohlentHler bestimmen. Diese Klelnformen, die wichtige Rolle der pleis
tozHnen Thermoerosion sowie die Entwlcklung der Talasymmetrie wur
den in jUngsten Arbeiten des Verfassers nHher be,handelt (vgl. T. Czu
dek 1978, S. 76-78, 1982, So 14-34). 

SchluBBfolgerungen 

Die Entwlcklung der tief eingeschnittenen THIer des siidostlichen Rand
gebietes des Bohmischen Hochlandes in Mllhren ist mit abgelaufenen 
neotektonischen Hebungen und Senkungen eng verbunden. Die weitaus 
Uberwiegende Mehrzahl der Kerbtlller, Sohienkerbtllier und SohlentHler 
folgt Zonen geringerer Gestelnswiderstllndigkeit, die in den aUermeisten 
Fli11en durch sHirkere ZerklUftung oder durch Verwerfungen bedingt 
slI1d. Lllngs zahireicher, durch THIer markierter BrUche ist es zu differen
zl.erten Schollenbewegungen gekommen. 

Zahlreiche THier sind ihrer Anlage nach vorbadenischen Alters. 1m 
Laufe del' Zeit 1st das Talnetz dlchter geworden. 1m Geblet sUdwestlich 
von Brno haben sich die tiefen Taler etwas frUher zu entwickeln begon
nen als 1m Raum nordOstlich von Brno. Der Grad der Exhumierung vorba
denischer THIer 1st ziemlich fortgeschrltten und hHngt von geomorpholQ
gischen und neotektonlschen Standortfaktoren abo 

Die BUdung del' behandelten Taler durchlief mehrere Entwicklungs
etappen. Diese Etappen wurden 1m Mlozan durch Meerestransgressionen 
und -regressionen bestimmt, die durch wechseind ab- und aufwarts
gerichtete tektonische Bewegungen des sUdOstlichen Teiles del' BOhmi
schen Masse hervorgerufen wurden. Es kam mehrmals zur "Unterbre
chung" del' fluvialen Talentwlcklung 1m Bereich del' elnzelnen Meeres
Uberflutungen, zu unterschiedlich starker Exhumierung wllhrend und 
nach den Meeresregressionen, auch zur Vertiefung mancher Taler, sowie 
zur Entstehung von neuen THlern. 1m Quartar setzte die Bildung der THIer 
gebunden an fortschreitende tektonische Hebungen nnd besonders im 
Plelstozan 1m Zusammenhang mit den auftretenden Klimaschwankungen 
fort. Die gesamte Eintiefung der gegen SUdosten zur Karpatischen Vorsen
ke· geriehteten Taler seit Ende des PUozans konnte wahrend des Quar
tars bis urn 100 m betragen. Zahlreiche WasserlHufe schneiden sleh aueh 
rezent in die Tiefe ein. 

Eine wichtige Zeitgrenze in del' Talbild1mg und del' Entwicklung 
des gesamten GelHndes ist das Ende des Unteren Badens. Zu dieser 
Zeit begann dIe Formung der heutigen Gestalt des sUdOstlichen Abhan
ges del' Bohmischen Masse, die im Jungpleistozan ihren HOhepunkt et
reichte. Die Intensitat der neotektonischen Hebung nahm von SUdwesten 
nach N ordosten zu. 

Obwahl viele der behandelten Hohlformen nach ihrer Anlage alt 
sind. e1'folgte die Ausfarmung ihrer heutigen Gestalt erst im Pleistozlln. 
Dabei ist zu beachten, daB sagar innerhalb einer und derselben geomar
phologischen Region des stidostlichen Randbereiches. des BOhmischen 
Hochlandes mehrere Talgeneratlonen vorhanden sind. 
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ShI'nuti 

NEOTEKTONIKA A v'2'VOJ OOOLI JIHOVtCHODNIHO OKRAJE CESKE VYSOCINY 

Jihovychodn! okraj Ceske vysociny je v neotektonicke etape oblasti velmi mo
bUnL Opakuj!ci se tektonicke zdv!hy a poklesy I1zemi jako celku a diferenciAlnl pohy
by jednotl!vych vet~ich nebo men~ich ker podel vniti'n!ch zlomfi, vcetne z6n zvy~ene 
puklinatosti, podstatnou merou ovlivnily celkovou konfiguraci terenu, a Urn i vyvoj 
UdplL Okrajovc1 z6na Geske vysol!iny v celem I1zem! od ZnoJma po Ostravu, ktera le
~ela v miocenu v dosahu mOi'skych transgres!, je rozi'ezAna hlubokym! lldoUmi. Tato 
Mol! ost1'e kontrastuji s plochymi rozvodnlmi I!Astmi zarovnaneho povrchu. Vrcholova 
zarovnana I1roven je polygenetickym povrchem, ktery byl vy·vinut j!! v eoeenu nebo 
spodn!m oligocenu, av~ak se svym pfiv()dnfm (p1'edoligocennlm) vyvojovym mecha
nismem nema dnes ji! nic nebo teme!' nie spolecneho. 

HlUbbce zai'ezanA tldolf, je! jsou pl'edm1!tem teto prace, maji ve studovanem tlzemi 
v pi'il!nem prof!lu tvar vice nebo mene rozev1'eneho p!smene V, nebo tvar zai'ezfi s p1'l
krymi - svahy a tldolnl nivou dosahujiei ~i!'ky misty a! nekolik stovek metrfi, nejcas
teji v~ak do asi 100-200 m. Jejieh hloubka byv4 25-200 m a sklon svaM zpravidla 
do 30°. U n1!kterych hlubokych Udoll Jsou vyrazne zaklesnute meandry a prfilomove 
I1seky. Caste jsou ostre ohyby z jednoho smeru do druhilho. Pi'!znal!nym pro naprostou 
vetSinu UdoU je nedostatek morfologicky vyvinutych l'icn!ch teras. V mnohych hlu
bokych I1doUch se v podlo~i kvarternich sedimentfi I1dolnlho dna vyskytujl zbytky mio
cennfch sedimentfi in situ. Typickym rysem je sklonova a vy~kova asymetrie svahfi. 
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Cast~ jsou svahov~ t1pady a pi'l t1paU svahCl akumulace sut!. Z holocennlch tvarCi jsou 
na dni! mnohfch hlubokfch Molnlch zAi'ezCl nejvfznamnej!l{ strze. 

Absolutnl vi!t!Hna hluboce zal'ezan1ch udoll sleduje zOny meni! odolnfch hornln, 
kter~ jsou v naproste vi!t!Hni! pi'lpadd podmini!ne z6nami zVf!!ene pukllnatosti nebo 
zlomy. Podel mnohfel1 teehto zlomCi do!!lo k difereneiiilnim pohyMm ker. 

Mnoho ddoU je sVfm zalol!enlm pi'edbadenskeho stAi'L ,Bi!hem doby se t1dolnl sH 
zahu!!fovala. V t1zeml jihozApadni! od Brna byla ni!kterA hlubokA t1doU zalol!ena jizpi'ed 
eggenburgem. Zaciitek jejich v~voje lezl pi'iblizni! narozhranf paleogenu a neogenu 
nebo je!!ti! ve svrehnfm oligoe~nu. V t1zeml severov~chodni! od Brna zacala dne!!nl 
hlubokA MoU vznikat 0 ni!eo pozdi!ji. Jist~ je, l!e jil! v karpatu zde eXistovalyhluboke 
Molnl zAl'ezy a l!e oblast mi!la sHni! clenit~ reli~f. 

Pl'i v~'voji hlubok~ch udoU se uplatnilo ni!kolik v~vojov~eh fAzl. Tyto faze byly 
v mlocenu urcovAny mofsk~mi transgresemi a regresemi, vyvolanfmi kolebav~mi tekto
niek~mi pohyby jlhov~ehodniho okraje Ceskeho masfvu. Doehiizelo vlcekriit k npi'e
ru!lovtinl" v~voje t1doU v dosahu dane tra·nsgrese, k jejieh vet!!i nebo men!!! exhumaci 
pi'i regresi a po nl (popi'. k prohloubeni ni!kter~eh t1doll) a take k v~voji novfch udo
U. Na ni!kter~ch mlsteeh se pod dnesnlm !!iroee rozevi'en~m t1doUm vyskytuje pod 
miocenn(mi sedimenty hlubok~ pohi'ben~ t1dolnl zAi'ez. V kvart~ru byl v~voj t1doU urco
van pokracujlcfm celkov~m zdvihem uzeml a zejmena v pleistoeenu v~raz·n~m koHsiinlm 
podnebL Celkov~ zahloubenl proti konel plioe~nu 'mohlo u t1doll smi!i'ujleleh k jiho
v~ehodu do karpatske celn! hlubiny dosahovat al! okolo 100 m. Mnoho hlubokfeh Mali 
se zai'ezAvA do hloubky i v pi'itomn~ dob/!. 

V~raznou hranie! ve v~vojl MoU a eeleho reliefu je konee spodnlho badenu, kdy 
zacaly vznikat dnesni zAkladnI modologieke rysy jihovfehodnlho okrajoveho svahu 
Ceske vysoclny, ktere vyvrcholily ve svrchnlm pleistoc~nu. Intenzita tektonickfeh zdvi
hd narCistala od jihoziipadu k severov~ehodu. 

I kdyz zalol!eni mnoh~eh Udoll je stare, jejieh dne!lnl ziikladnI rysy vznikly al! 
v pleistoe~nu. Dokonce v jedn~ a tel!e geomorfologicke jednotce se ve studovanem 
t1zeml vyskytujl rClzne v~vojove generace udall. 

{Adresse: Geograftcky ustav (JSAV, Mendlovo ndm. 1, 66282 Brno.} 
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