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Der vorliegende Versuch, die geographischen Verhaltnisse des Mainzer 
Beckens kartograpliisch darzustellen, ist niclit der erste. Schon 1855 
hat Ludwig (22) eine solche Darstellung im MaBstab 1 : 900000 ver- 
offentlicht. DaB jener Yersnch bei der damaligen unvollkommenen 
Kenntnis der stratigraphischen Verhaltnisse verfriiht war, wird sofort 
klar, wenn man bedenkt, daB Ludwig noch zehn Jahre spater die An- 
sicht vertrat, daB die Ablagerungen des Mainzer Beckens gleichzeitig 
entstanden seien (23, S. 45), daB sie >>teils neben-, teils iibereinander ab- 
gelagert wardens. Ja, selbst die Braunkohlenbildungen der Rhon mit 
Melania escheri (Hausen, Roth usw.), die wir heute ins Obermiocan 
stellen (10), sollten gleichzeitig mit den Alzeyer Meeressanden entstanden 
sein. Es ist hier nicht meine Aufgabe, auf cliese nach den Untersnchnngen 
Sandbeegees unverstandliche Stellungnahme Ludwigs einzugehen; sie 
sollte nns nur zeigen, daB diesem Unternehmen damals durchaus die not- 
wendige Grundlage fehlte. 

Inzwischen sind die Aussichten fiir eine derartige Untersnchung 
wesentlich giinstiger geworden. Eine gauze Anzahl neuer Schichtglieder 
ist in der Zwischenzeit und besonders in den letzten Jahren genauer be- 
kannt geworden; anch hat sich unsere Kenntnis der faciellen Ausbildung 
der einzelnen Horizonte nicht unwesentlich erweitert; und endlich 
haben einige Untersuchungen der letzten Zeit auch die Frage nach dem 
Zusammenhano- der Tertiarbildungen des Mainzer Beckens mit anderen 

O O 

gleichaltrigen Bildungen der Losung naher gebracht, so daB wir heute 
einen Yersuch eher wagen diirfen. 

Immerhin ist es auch heute noch ein Wragnis, eine solche Darstellung 
zu versuchen, da die Grundlagen dazu noch lange nicht in der Yollstandig- 
keit vorhanden sind, wie man wohl wiinschen konnte; dessen bin ich 
mir sehr wohl bewuBt. Es ist viel leichter, eine beschreibencle Darstellung 
der Verhaltnisse zu geben, als diese durch eine noch so einfache Karten- 
skizze zur Anschauung zu bringen. Die beschreibende Darstellung hat 
den Yorteil, daB sie sich an die einzelnen Beobachtungen an gunstigen 

21* 
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Aufschliissen halten und alles Hypothetische vermeiden kann. Bei einer 

Karte ist da,s anders. Sie umsehlieBt auch Gebiete, innerbalb deren wir 

nicbts oder nur wenig von der Ausbildung der betr. Scbieht wissen, wo 

sie durcb jiingere Bildungen unseren Blicken entzogen, nur sebleeht 

aufgescblossen oder gar der Abtragung erlegen ist. Damit wird not- 

wendig viel Hypothetisches hineingetragen, das vielleicht neueren Unter- 

suchungen nieht standhalten mag. 

Aber andererseits hat auch die kartographische Darstellung ihre ganz 

besonderen Yorziige. Sie zwingt uns dazu, fiber viele Punkte Klarheit 

zu suchen, die sonst leicht bei Seite gestellt wurden, und zeigt gleich- 

zeitig, wo Liicken vorhanden sind, und neue Untersuchungen einsetzen 

miissen. 

Auch die klarste Beschreibung der Einzelheiten ist fiir den Ferner- 

stehenden nicht immer leicht zu verstehen; und je mehr sie ins Einzelne 

geht, je mehr Beziehungen und Yerkniipfungen sie aufstellt, um so hohere 

Anforderungen stellt sie an ihn. Ja, in manchen Fallen wird selbst die 

beste Darstellung kein klares Bild ergeben konnen, wenn sie nicht durch 

eigene Anschauung der Yerhaltnisse unterstiitzt wird. Demgegenuber 

hat die kartographische Darstellung den Yorzug, oft mit einern Bliek 

die Zusammenhange erkennen zu lassen, die umstandliche Beschreibung 

erforderten. Ganz besonders wertvoll aber wird es sein, wenn sich Be¬ 

schreibung und kartographische Darstellung erganzen. 

Die beschreibende Darstellung kann die verschiedenen Anschauungen 

zu Worte kommen lassen; alle Karten aber, mogen sie nun die gauze 
Erde umfassen wie die NEUMEYERschen Karten, von denen so viel An- 
regung ausging, oder auch nur kleine Gebiete, wie die vorliegenden, 
bringen notwendig die speziellen Auffassungen eines einzelnen zum Aus- 
druck und sind daher auch mit alien daraus entspringenden Yorziigen 

und Fehlern behaftet. 

Nur in den seltensten Fallen werden sie etwas Fertiges, Abgeschlossenes 

bieten konnen, in weitaus den meisten sind spatere Abanderungen und 

Erganzungen unausbleiblich. Aber gerade darin, dab sie solche Er- 

ganzungen veranlassen, in der Anregung, die von ihnen ausgeht, liegt 

vielleicht mit ihr groBter Wert. In diesem Sinne moehte ich auch den 

folgenden Yersuch aufgefaBt wissen und zugleich dem Wunsch Ausdruck 

geben, daB die kleinen Karteiiskizzen, die zunachst hergestellt wurden, 

um selbst iiber einige Punkte Klarheit zu erlangen, auch fiir weitere 

Kreise von einigem Nutzen sein mochten. 

Die 7 Kartchen (MaBstab 1 : 2 000 000) umfassen dasselbe Ge- 

biet, in das auch die an das Mainzer Becken im engeren Sinne angren- 

zenden Teile mit einbezogen wurden, um den AnschluB der Tertiar- 

bildungen an die der Nachbargebiete zur Darstellung zu bringen. 

Der beschreibende Teil ist mit Absiclit auf das allernotwendigste be- 

schrankt; dafiir ist um so mehr auf die Spezialuntersuchungen ver- 

wiesen worden. 
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1. Rupelton und Meeressand. 

(Fig. 1.) 

Sehen wir von den Braunkohlenbildungen von Messel bei Darmstadt 

ab, die sich nach den Untersnchungen von Haupt (12) als Mitteleocan 

erwiesen haben, so beginnt die Geschichte des Mainzer Beckens erst im 

Mitteloligocan mit dem Einbrnch des Rupeltonmeeres als nnmittelbare 

Folge der Senkungen im nordlichen Teile des Rheintalgrabens nnd seiner 

Verlangerung. Aus jener Periode kennen wir zwei Ablagerungen, den 

Rupelton nnd den Meeressand, liber deren zeitlicben und genetischen 

Znsammenbang die Ansichten nock immer auseinander gehen. Wahrend 

die einen annekmen, daB der Meeressand die altere Bildung ist, auf der 

erst der Rupelton zur Ablagerung kam, neigt der groBere Teil derer, die 

sick mit dieser Frage beschaftigt kaben, zur Ansickt, daB beide gleich- 

zeitig sind, und der Meeressand als die Strandfacies des Rupeltons auf- 

zufassen ist. Die erste Ansickt ist vor allem von Lepsius (19, S. 73), 

Andreae und Kinkelin (15, S. 176) vertreten worden, und neuerdings 

hat sick ikr Kessler angescklossen (13, S. 276). Dafiir sprickt, daB der 

Rupelton gelegentlich den Meeressand iiberlagert, wie bei Weinheim, 

Flonkeim, Hackenkeim usw. Allein diese Tatsache laBt sick auch un- 

gezwungen dadurck erklaren, daB der jungere Rupelton z. T. liber altere 

Meeressande transgrediert; wissen wir doch, daB diese Transgression auch 

noch wahrend der Ablagerung des Cyrenenmergels andauerte. DaB die 

im Rupelton leitende Ledci deshayesiana Duch. nicht in den Sanden 

vorkommt, ist durch die biologischen Yerhaltnisse bedingt; sie ist keine 

Form der Strandzone, sondern der tieferen Stellen. 

Ich stehe mit Weinkauff, Sandberger, von Koenen, Boettger, 

Koch, Spandel u. a. auf dem Boden der zweiten Anschauung, die beide 

Bildungen flir gleichaltrig und nur faciell verschieden halt. Hierfiir 

spricht, daB die Meeressande in typischer Ausbildung sich nur an den 

Randern des Beckens finden, nicht aber im Innern. Hier kennen wir 

nur schwache Ivalklagen (15, S. 183) wie bei Offenbach oder zumeist 

wenig machtige Bildungen, die der Transgression ihre Entstehung ver- 

danken. Da, wo der Rupelton spater liber den Meeressand transgredierte, 

ist er auch von geringerer Machtigkeit. So lagen bei der Bohrung im 

Schlachthof zu Wiesbaden uber den 5 m machtigen Sanden und Konglo- 

meraten nur etwa 9 m Rupelton, wahrend die Cyrenenmergelgruppe mit 

98 m in voller Machtigkeit ausgebildet war. Uberdies hat Spandel (32) 

fur eine ganze Reihe von Punkten den Nachweis geflihrt, daB die Meeres¬ 

sande stets von oberem Rupelton iiberlagert werden. Am >>Zeilstuck« 

bei Weinheim folgt auf den Meeressand unmittelbar der Sc-hleichsand. 

Wertvoll ist auch die Beobachtung Kesslers (13, S. 177), daB bei Griin- 

stadt nach der Rheinebene zu die Sande und Gerolle immer feiner werden 

und langsam in Tone iibergehen. Halt man den Rupelton flir jlinger als 

die Meeressande, so wird man vergebens nach seiner Kiistenfacies suchen. 
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Wicktig ist zunackst die Frage, von woker das Meer eingedrnngen 

ist. Die Yerbreitung des Kupeltones weist nack Norden. Das nord- 

lickste Yorkommen im Mainzer Becken (im weiteren Sinne) kat 

Schottlek (28) bei Lick (Oberk.) beobacktet. Nock weiter nordlick 

liegen die Yorkommen von Kirckkain bei Marburg (23. S. 41) und Ziegen- 

hain (18, S. 5; 3, S.*7), die die Yerbindung mit der Gegend von Cassel 

kerstellen, wo der AnsckluB an das belgisck-norddeutscke Kupeltonmeer 

erreicht wird. Auck die Mollusken, vor allem Leda desliayesiana Duck., 

sowie die Foraminiferen (32, S. 173) deuten nack Norden. Andererseits 

lassen die Fiscke, besonders Amphisile, den EinfluB des Stidmeeres er- 

kennen. van Werveke (43) und Kessler (13, S. 274) endlick kommen 

zu dem SchluB, daB durck die Pfalzburger Mulde eine Yerbindung 

mit dem Pariser Becken bestand; eine Annakme, die mir aus fau- 

nistiscken Griinden nickt sehr wakrsckeinlick ist, und die jedenfalls nock 

genauerer Nackpriifung beclarf. 

Nack den palaontologiscken Untersuckungen Spandels (32) diirfte 

zunackst die Fauna des unteren Kupeltones von Norden ker einge- 

wandert sein, da die etwa 200 Foraminiferen z. T. dieselben Formen, 

z. T. nake Verwandte der keute nock in den nordlicken Meeren lebenden 

Formen sind. Der untere Kupelton wird im Mainzer Becken etwa 60 m 

macktig. 

Dann trat infolge weiterer Senkung eine neue Transgression ein. 

Bei der groBeren Tiefe des Meeres erreickte die Wasserbewegung den 

Grand nickt, so daB gesckicktete Sedimente auftreten konnten, zumal 

auck durck die Fliisse feiner Sand eingesckwemmt wurde. AuBerdem 

fand eine reicklicke Zufukr von pflanzlicken Stoffen statt, wie der Bi- 

tumengekalt und u. a. auck das Yorkommen von Florskeim zeigt, das 

eine Flora von liber 200 Arten geliefert kat. Die Zersetzung des Pflan- 

zenmaterials sckeint auck auf die Fauna ungiinstig eingewirkt zu 

kaben, die sekr verarmte. Nur Fiscke (Meletta, Amphisile usw.) 

finden sick liaufiger als fruker, um so kaufiger, je weiter wir nack 

Siiden kommen. 

Nock einmal setzt eine Senkung ein, die mit einer Transgression 

verbunden ist; es lagern sick wieder bitumenarme ungesckicktete Mergel 

ab, die Fauna wird reicker, wenn auck nickt so reick wie die des unteren 

Kupeltones. Diese Abteilung, die die unteren und mittleren Horizonte 

des oberen Kupeltones umfaBt, wird etwas 15 m macktig. 

Gegen das Ende der Ablagerung des Kupeltones werden wieder mekr 

Sand und Pflanzenmaterial in das Becken eingesckwemmt. Die alten 

Formen erloscken, und eine neue Foraminiferenfauna mit sekr kleinen 

Arten tritt auf (32, S. 75). Diese feinsandigen Tone leiten ganz all- 

maklick zu den Sckleicksanden kiniiber. 

Das Kartcken (Fig. 1) soli vor allem die Yerbreitung der Meeressande 

und Kiistenkonglomerate im Yergleick zum Kupelton darstellen. Der 

Zug der Kiistenkonglomerate (13), der die Uferzone bezeicknet, folgt 
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am Westufer znnacbst dem Hauptbriichrande. Faunen sind hier inner- 

halb des Kartengebiets bei Rott [1]*), stidlieli Weibenbnrg (1, S. 65; 

13, S. 185), Eschbacb (1, 13, S. 182) [2] and Griinstadt (21, S. 601) [3] 

bekannt. 

Rupelton. Meeressand. Kiistenkonglomerate. 

Fig. 1. Verb reitung von Rupelton, 

Meeressand u. Klistenkonglomerat im Mainzer Becken. 

* Faunen im Meeressand: 1. Rott, 2. Eschbach, 3. Griinstadt, 4. Weinheim. 

5. Kirchheimbolanden, 6. Wollstein, 7. Waldbockelheim, 8. Bingen, 9. Geisen* 

heim, 10. Hallgarten, 11. Medenbach, 12. Heppenheim, 13. Vilbel. 

X Wichtige Rupeltonvorkommen: 1. Lobsann u. Pechelbronn, 2. Nierstein, 

3. Florsheim, 4. Medenbach, 5.Kreuznach, 6. Frankfurt, 7. Sachsenhausen, 8. Offen¬ 

bach, 9. Dortelweil-Karben, 10. Budesheim (Oberh.), 11. Rich, 12. Eckardtroth. 

Yon Griinstadt ab beginnt eine weite Ansbncbtnng nacb Westen, die 

nocb iiber den Kartenrand binaus bis nacb Kirn reicbt, von wo nocb 

Meeressand bekannt wurde, in dem sicb eine Rippe von Halitherium 

land (19, S. 48, 58). Im Innern dieser Bucbt, die bis zum Rande des 

*) Die [ ] Klammern beziehen sich auf die Zahlen des Kartchens. 
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Devonzuges des Hunsriick reickt, finden sick nur Meeressande und Kon- 
glomerate. Wir haben es kier offenbar mit einer flac-ken Meeresbuckt 

zu tun, aus der die Klippen der Porpkyr- und Melapkyrkuppen empor- 

ragten. Haufig findet man kier in den untersten Sckickten der Sande 

Gerolle eingestreut, und gelegentkck treten darunter die von der Bran- 
dung geglatteten Quarzporpkyrfelsen zutage wie bei Wollstein oder die 

ausg’ewaschenen Sandsteine des Botliegenden. In der ausgedeknten 

Strandzone waren auck die Bedingungen fur die reicke Molluskenfauna 

vorkanden, die wir von Weinkeim [4], Waldbockelkeim [7], Wollstein [6], 

Kirckkeimbolanden (13, S. 100) [5] usw. kennen. 
Die Uferzone folgt dann weiter dem Taunusrand, wo wir nur wenige 

sickere Strandbildungen kennen (15, S. 177), von denen der Bockusberg 

bei Bingen [8], Geisenkeim [9], llallgarten [10], Medenback [11] die 

Fossilien des Meeressandes geliefert kaben. 

Auck das Ostufer lag nake der ostlicken Hauptrandspalte, wie die 

Konglomerate bei Wieslock (13, S. 262), Grossaeksen (9), am Hobberg 

bei Weinkeim (29) und der Meeressand von Heppenkeim (31, 19, S. 40) 

[12] zeigen, der auck die Leitformen geliefert kat. 

Weiter nordlick ist eine groBe Liicke, in der wir keine Sande und 

Gerolle kennen. Erst bei Yilbel treten wieder Gerolle und Sande auf, 

die eine groBere Fauna flikren(44) [13], und bei Biideskeim fand v. Bei- 

nach (26a, S. 12; 14, S. 79) Strandgerolle und Beste von Bupelton. 
Im Innern des Beckens finden wir den Bupelton. Einige der wicktig- 

sten Yorkommen wurden durck x ausgezeicknet. Besonders kervor- 

zukeben sind die Yorkommen von Lich [11], das die Yerbindung naek 

Norden und von Eckardtrotk b. Sckliicktern (10, S. 188) [12], das die 

Ausbreitung nack Ostenzeigt. Einen gewissen Anhalt fur die Aus- 

breitung nack Osten gibt ferner die Beobacktung, daB bei Sieblos 

in der Bkon Melanientone vorkommen, die jedock nickt von Bupel¬ 

ton unterlagert sind. 

2. Sclileiclisand (Oberer Meeressand) und Cyrenenmergel. 

(Fig. 2.) 

Wir saken bereits, wie die obersten Horizonte des Bupeltons immer 

sandiger wurden; sie fiikren fast unmerklich kiniiber zu den oberen 

Meeressanden oder Sckleicksanden. Es mackt sick wieder eine Yer- 

flackung des Beckens geltend, die ikren Grund z. T. in der Auffullung, 
z. T. aber auch in tektoniscken Bewegungen (eustatiscke Bewegungen) 

kaben mag. DaB eine solcke Yerflachung ganz allgemein eingetreten 

ist, zeigt, abgeseken von der libera] 1 gleickartigen Besckaffenkeit der 

Sedimente, die liber das ganze Becken ausgebreitete und ebenfalls reckt 
gleickartig ausgebildete, zunackst rein marine Fauna. Lange kat es 

gedauert, bis ihre Yerbreitung iiber das ganze Becken erkannt wurde. 

Boettger (5) kat, indem er die friikeren Untersuckungen mit seinen 
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eigenen zusammenfabte, diese Sckickten besonders in Rkeinkessen ein- 

gehender untersncht und die fossilfiihrenden Yorkommen von Sckorns- 

keim, Niederolm, Elsheim, Stadecken, Sulzheim, Hackenkeim, Wallert- 

keim beschrieben. Die Fundorte lassen sick nock beliebig vermekren, 

wenn auck nickt alle Yorkommen von Sckleicksand fossilfiikrend aus- 

gebildet sind. Im Ekeingau sind die Yorkommen von Sckierstein, 
Hattenkeim, Erback nsw. bekannt, und dab sie auck im ostlicken Teile 

Schleichsand u. Cyrenenmergel. Melanienton. 

Fig. 2. Verhreitung von Schleichsand und Cyrenenmergel im 

Mainzer Becken. 

Melanientonvorkommen von Sieblos (Rhon). 

des Beckens in der gleicken Ausbildung und mit derselben Fauna auf- 

treten, kaben die Aufsckliisse der Hafenanlagen bei Offenback (46) und 

Frankfurt gezeigt. 
In der Pfalz finden sick aknlicke Sckickten (7), und auck nock weiter 

im Siiden bei Istein, Kandern usw. (24, 43) dieselben Glimmersande. 

Im OberelsaB (38) treten die Melettasckiefer z. T. an ikre Stelle. Da ihre 

Macktigkeit hier etwa 200 m betragt, die des oberen Rupeltones und der 

Sckleicksande im Mainzer Becken aber nickt einmal die Halfte, wakrend 
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umgekehrt den 60 m mittlerem Rupelton des Mainzer Beckens mix 28 m 

Amphisileschiefer und Foraminiferenmergel gegeniiberstehen, so nimmt 

Wagner (38, S. 282) an, daB wahrend der Ablagerung des unteren 
Rupeltones die Senkung im Mainzer Becken starker war als im Ober- 

elsaB, wabrend in der Folgezeit sieb das Verhaltnis umkebrte. 

Aucb im Norden bei Rich (28) und Wiseck b. GieBen (30) sind die 

unteren Schichten der Cyrenenmergelgruppe sandig ausgebildet. 
In den Schleichsanden treten gelegentlieb auch SuBwasserbildungen 

auf, wie bei Vilbel (4, S. 21), Gronau (3, S. 26), Offenbach (47, S. 110), 

Frankfurt usw., die sicb leicbt aus der littoralen Lage dieser Punkte 

erklaren lassen, wabrend die in die Scbleicbsande von Elsheim-Stadecken 

eingeschwemmten Land- und SiiBwassermollusken scbon groBere ge- o o c 

legentlicbe Strandverscbiebungen andeuten. 

Mit dem AbscliluB des Meeresarmes vom offenen Meer, der jetzt 

erfolgte, setzt eine langsame AussuBung ein; es lagern sicb die brackiscben 

echten Cyrenenmergel ab. Aucb sie sind im ganzen Becken recht ein- 

beitlicb ausgebildet, wenn man von den wenigen petrograpbiscb etwas 

abweicbenden Randbildungen absiebt. 

LaBt man die Scbleicbsande mit der Bernascbic-bt und der Papillaten- 

schicbt abschlieBen, so folgen dariiber die tieferen Cyrenenmergel mit: 

Murex conspicuus Sdbg., Cominella cassidaria (Bronn), Tympanotomus 

margaritaceus (Brock.), Potamides plicatus (Brug.), var. galeottii Nyst., 

Potamides lamarcki (Brong.), Caryatis incrassata Sow., Cyrena convexa 

Desk, als leitende Formen, wabrend in den boberen Sebicbten Murex, 
Cominella, Tympanotomus und Caryatis zurucktreten, dafur aber die 

Cyrena starker in den Vordergrund tritt. Die baufig eingescbalteten 

SuBwasserscbicbten, die niebt selten von Braunkohlenflozen begleitet 

sind, zeigen, daB Strandverscbiebungen in dem sebr flacben Becken 

damals reebt baufig waren. 

Petrograpbiscb, aber nicht faunistisch etwas abweicbend ist das Vor- 

kommen von Cyrena convexa (und Potamides lamarcki) in Kalken bei 

Hocbheim-Florsbeim (19, S. 103) und in der Pfalz bei Ilbesheim (Kleiner 

Kalmit), Mertesbeim, Kindenbeim (7, S. 11 ff., S. 46). Mit Unrecht sind 

diese Sebicbten zu den Cerithienkalken gezogen worden, mit denen sie 

niebts zu tun haben. 

Im Norden, im Gebiete des Yogelsberges und der Rkonund weiter nord- 

licb bis Cassel geht der Bupelton nacb oben in die Melanientone liber, wie 

es das Vorkommen vonKircbbain bei Marburg (23) zeigt. Die AussuBung 

scheint bier schneller erfolgt zu sein, vermutlieb weil bier ein raseberer 

AbscbluB vom Nordmeer erfolgte, und ein Austausch des Wassers mit 
dem des Mainzer Beckens im engeren Sinne feblte oder dock nur sebr 

gering war. Das sudliebste bis jetzt bekannte Vorkommen von Mela- 

nienton liegt bei Sieblos i. d. Rhon. 
Nur an wenigen Stellen zog sicb wabrend dieser Zeit das Wasser 

o o 

zuruck, wie am FuBe des Hunsruck. An anderen ermoglicbte die fort- 
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dauernde Senkung eine wenn aucli geringe Transgression. So liegen 

die Cyrenenmergel oberhalb Hochstadt unmittelbar auf dem Rotliegen- 

den (26a), die ostlich Leistadt in der Pfalz auf Buntsandstein (7, S. 28). 

Ebenso sind die Melanientone von Sieblos nicht von Rupelton unter- 
lagert, sondern ruben auf dem Muscbelkalk. 

3. Landschiieckenkalk und SiiBwassermergel. 

(Fig. 3.) 

Erst gegen Ende der Cyrenenmergelzeit tritt ein bedeutender Riick- 

zug des Wassers und eine Trockenlegung eines Teiles des friiher von ihm 

eingenommenen Gebietes ein. Dieser Ruckzug macbt sieb besonders 

im Norden bemerkbar. 

In Rheinhessen folgen iiber den eigentlicben Cyrenenmergeln die 

SiiBwassermergel, in Hochheim und am Westrande des Beckens uber den 

scbon kalkig ausgebildeten Scbichten mit Cyrenci convexa, die wir als 

gleichaltrig mit den oberen Horizonten des Cyrenenmergels erkannt 

baben, die Landschneckenkalke. Uber das Yerhaltnis dieser Schichten 

zueinander und zu den benacbbarten Horizonten waren die Meinungen 

geteilt. Gewohnlich stellte man die SiiBwassermergel nocb zu den 

Cyrenenmergeln, die Landsebneckenkalke zu den Ceritbienscbicbten. (So 

u. a. Boettger 5 S. 5). Scbon Weinkauff (39) trat fiir die Gleichaltrig- 

keit der SiiBwassermergel und Ceritbienscbicbten ein, und Lepsius (19, 

S. 113) bat sicb dieser Anschauung angescblossen und sie durcb pala- 

ontologiscbe Funde gestutzt; er kam auch der Losung insofern naber, 

als er nur die >>unteren Ceritbienscbicbten mit Ceritbium rabti<< mit den 

SuBwasserschichten parallelisierte. Nur einen Umstand bat man bisher 

dabei ganz auBer acht gelassen, namlich den, daB diese Scbicbten mit 
Terebralia rahti und die gleichaltrigen Landsebneckenkalke garnichts 

mit den Cerithienschicbten gemein baben als die kalkige Ausbildung, 

daB sie zweifellos alter und scharf von ibnen abgegrenzt sind. Bisber 

batte man diese Schicbten meist zusammengefaBt oder sie bochstens 

aus auBeren Grunden gesondert bebandelt (Sandberger, Koch). 

Auch Bucher (7, S. 57) nimmt fiir die Yorkommen am Westrande 

des Beckens in der Pfalz nur eine raumlicbe, nicht eine zeitlicbe 

Trennung an. 

Die Entstehung der Ablagerungen haben wir uns folgendermaBen zu 

denken: Gegen Ende der Ablagerung des Cyrenenmergels bilden sicb in 

Rbeinbessen einzelne SiiBwasserseen aus, in denen die brackiscben For- 

men vollkommen erloscben sind. Die kreidigen SiiBwassermergel mit 

Limnaea fcibula Brong., Planorbis cornu Brong., Planorbis cordatus Sdbg. 

und Ancylus decussatus Rss. fiihren am Reizeborn bei Partenbeim (19, 

S. 114) leitende Hocbbeimer Landscbnecken: Ericia antiqua (Brong.), 

Strophostoma tricarinatum M. Braun, Klikia osculum (Thom.). Sie bilden 

bier den AbschluB dieser ersten Periode des Mainzer Beckens. 
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Aber auch das Wasser der langgestreckten Bucbt, die im Norden bis 

Hochheim reicbt, ist nur noch scbwacb brackiscb, fast ganz ausgesiiBt, 

das zeigen die wenigen Bewobner, vor allem Terebralia rciJiti und arcu- 

Brackwasserbil- Landschnecken- SliBwasser- Glimmersande. Braunkohlen- 
dung mit Tere- kalke. mergel. tone, 

bralia rathi. 

Big. 3. Verbreitung von Landsohneckenkalk und SuB wasser mergel 

im Mainzcr Becken. 

*Vorkommen von Terebralia rathi: 1. llbesheim, b. Landau, 2. Neustadt 

a. d. H., 3. Herxheim a. B., 4. Neu Leiningen, 5. Ebertsheim, 6. Mertesbcim- 

Quirnheim, 7. Kindenheim, 8.Zell-Harxheim, 9.Hel31och, lO.Dexheimb. Oppenbeim, 

11. Hochheim-Florsheim, 12. Kalkofen b. Dianaberg nordl. Darmstadt. 

X Siisswas sermergel: 1. Hackenheim b. Kreuznach, 2. Wollsheim, 3. Sulz- 

heim b. Worrstadt, 4. Partenheim, 5. Elsheim-Stadecken, 6. Sauerschwabenheim. 

alum. Untersuebt man die Fauna dieser Schichten genauer, so erst aunt 

man iiber ihre Artenarmut. Alle Br a c k wa s s e r bewobner sind erloscben 

bis auf wenigeFormen: Terebraliarahti (Sdbg.), T. arcuatum (Sdbg'.). Pota- 

mides plicatus (Brug.) var., Hydrobia dollfusi AVenz. 
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In cliesen ruliigen, an den Ufern von Algen durchwucherten Arm 

wurden an den Randern Land und SiiBwassermollusken eingeschwemmt. 

Die bekannteste dieser Ablagernngen ist der Landschneckenkalk von 

Hochheim-Florsheim. Ahnliche Bildungen finden wir weiter siidlich bei 

Weisenau, Oppenheim, Hessloch, Monzernheim, Dautenheim (vgl. 19), 

Harxheim, Mertesheim, Ebertsbeim, Neu-Leiningen, Herxbeim a. B., 

Nenstadt a. d. H., Ilbesbeim b. Landau (Kl. Kalmit) (7). Fast iiberall 
begegnen wir bier Schichten mit Terebralia rahti, in die Landschnecken 

eingeschwemmt sind, und meist sind diese als ungescbichtete Algen- 

kalke ausgebildet (vgl. Fig. 3). Anch am Ostrande des Beckens finden 

wir die Kalke mit T. rahti am Ivalkofen bei Forsthaus Dianaburg 

nordlich von Darmstadt. Uber die Ausbildung dieser Schichten irn Innern 

des Beckens ist noch nichts bekannt. 

In der Gegend von Frankfurt treten als Aquivalente dieser Schichten 

sehr feine Glimmersande auf (Ob. Schleichsande), die petrographisch den 

Schleichsanden (Ob. Meeressand) ahnlich, aberoft noch feinkorniger sind; 

seltener kalkige Ablagerungen (Sachsenhausen-Oberrad). Es findet sich 

darin Ericia antiqua (meist nur Deckel) und bei Yilbel Melania escheri 

var., Vivvpara sp. und Blatter von Cinamomum nsw. Obere SliBwasser- 

mergel wie in Rheinhessen sind im ostlichen Teil des Mainzer Beckens 

nicht bekannt. 

Die Gegend im Nordosten (Yogelsberg-Rhon), die noch wahrend der 

Ablagerung des Cyrenenmergels von Wasser bedeckt war, lag nun zum 

Teil trocken, blieb aber in der Folgezeit als Tiefebene weiter bestehen, 

in der sich ausgedehnte Flachseen und Moore ausbildeten; sie gaben zu 

Braunkohlenbildungen AnlaB. So finden sich bei Wiistensachsen in der 

Rhon im Lettengraben Braunkohlentone, die an der Basis fiber dem 

Muschelkalk Strophostoma tricarinatum M. Braun, eine der Hochheimer 

Leitformen fiihren. 

4. Ceritliienschichten. 

(Fig. 4.) 

Mit den SfiBwassermergeln nnd Landschneckenkalken endet der erste 

Abschnitt in der Entwicklungsgeschichte des Mainzer Beckens. Es hatte 

damit seinen AbschluB gefunden, wenn nicht neue Senknngen, die nicht 

einmal sehr groBe gewesen zu sein brauchen, die ganz oder teilweise 

unterbrochene Yerbindung mit dem offenen Meere wieder herstellten 

und so geographisch und biologisch neue Bedingungen in unserem Ge- 

biete schufen. 
Uberall, wo gute Aufschliisse vorhanden sind, zeigen sich die Land- 

schneckenkalke mit Terebralia rahti iiberlagert von den Ceritliienschich- 

ten, die meist mit einem Bernahorizont beginnen. Das lassen schon 

die Profile Sandbergers von Hochheim-Florsheim und vom Kleinen 

Kalmit bei Landau (7, S. 27) erkennen; uberall ist dieselbe scharfe Greuze 

zu beobachten. Petrographisch ist der Unterschied nur gering. Beide 
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Schichten sind da, wo sie zusammen aufgeschlossen sind, kalkig aus- 

gebildet, die Landschneckenkalke als ungeschichtete Algenkalke, die 

Cerithienschichten meist geschichtet und haufig etwas sandig. Um 
so starker treten die faunistiscken Unterschiede lrervor. Die wenigen, 

dem scliwach braekiseken Wasser angepaBten Formen des Beckens ver- 

sekwinden ganz plotzlick bis auf eine oder zwei, die die Anderung des 

Salzgehaltes kaum beeinfluBte, und macken den Meeresbewoknern Platz. 

Perna, Pinna, Cylichna, Dorsanum, Ecphora usw. breiten sich rasch und 

gleichmaBig in dem Becken aus. Mit iknen zugleiek kalten auck zahl- 

reicke Foraminiferen ikren Einzug, worauf Steuer besonders hinge- 

wiesen liat (35). 
Man kat bisker die Landsckneckenkalke den Ceritkiensckickten zu- 

geordnet, wakrend wir seken, daB gerade zwiscken diesen beiden Schich- 
ten die am scharfsten ausgesprockene Trennungslinie kindurekgekt. 

Daran andert auch die Tatsache nickts, daB sie insofern aknlich sind, als 

sie beide eine kalkige Ausbildung zeigen, und daB eingesckwemmte Land- 

scknecken gelegentlick auck in den Ceritkiensckickten vorkommen; 

finden sick solcke dock auck in den rein marinen Meeressanden. 
DaB man nickt sckon lange sckarf zwiscken beiden Ablagerungen ge- 

schieden kat, liegt wokl mit in erster Linie daran, daB der bekannteste 

und beste AufsehluB am Falkenberg zwiscken Hockkeim und Florskeim 

diese Verkaltnisse nickt auf den ersten Blick klar erkennen laBt. Die Nord- 

wand des groBen DyckerkoffsckenBruckes (Tafelu. Fig. 5) zeigt ganz eigen- 

artige Verkaltnisse. Der ostlicke Teil der Wand bestekt aus tvpiscken 

Landscknecken (Algen-)kalken, der westlicke aus gesckickteten Ceritkien- 

kalken (Bernakorizont), so daB man zunackst leickt auf den Gedanken 

kommen konnte, daB beide Sckickten gleickzeitig abgelagert seien, 
zumal auch nock weiter westlich wieder Landscknecken (Algen-)kalke 

auf treten. 1st dies nun scklechterdings biologisck unmoo lick, so gibt 

auck die genauere Untersuehung ein ganz anderes Bild (Fig. 5). Die 

Ceritkiensckickten mit Perna, Pinna, Caryatis, EcpJiora usw. liegen in 

einer kleinen Grabensenke in den Landsckneckenkalken. Die Ceri¬ 

tkiensckickten in dem Graben beginnen unter einer Bank von dunkel- 

blauen Letten mit Perna, der sick an beiden Randern deutlick nach oben 

ziekt. Dementsprechend findet sick fiber dieser Schickt ein Wasser- 

liorizont. Audi die nackstfoloenden Sckickten sind nock mulden- 
O 

formig in die Senke eingelagert, wakrend die hokeren Sckickten voll- 

kommen flack liegen (Tafel VII), woraus hervorgekt, daB dieser 

kleine Graben zu Beginn der Ablagerung der Ceritkien- 

sckichten entstand und dann rasck ausgefiillt wurde. Auck die 

Landschneckenlcalke des ostlicken Teiles der Wand sind nock von 

Cerithienkalk iiberlagert. Daruber folgt die diluviale Sckotterterrasse, 

die wiederum von L5B bedeckt ist. 

Audi in der Pfalz wird der Einblick in die Lagerungsverkaltnisse ge¬ 

legentlick durck Verwerfungen sehr ersckwert, so daB auck Bucher nock 
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an die Gleichzeitigkeit der Kalke mit Terebralia rahti mit den unteren 
Cerithienkalken mit Verna nsw. glanbt (7, S. 57). Vermutlich ist er auch 
noch dadurch in seiner Ansicht bestarkt worden, daB die Cerithienschich- 
ten unmittelbar auf dem Cyrenenmergel auflagern konnen. 

Cerithiensand. 

Fig. 4. Verbreitung von Cerithienkalk und Cerithiensand im 
Mainzer Becken. 

*Vorkommen von Perna und Pinna: 1. Ilbesheim, 2. Leistadt, 3. Neu- 
Leiningen-Ebertsheim, 4. Bubenheim, 5. Harxheim a. d. Pfrimm, 6. Albisheim, 
7. Oppenheim, 8. Nierstein, 8a. Weisenau, 9. u. 10. Ob. u. Ndr. Olm, 11. Heides- 
heim i. Rhh., 12. Hochheim-Florsheim. 13. Frankfurt. 14. Offenbach, 15. Oberts- 
hausen, 16. Bergen, 17. Vilbei, 18. Gr. u. Kl. Karben. 

Fig. 5. Sohematisches Profil im groBen Dyckerhoffschen 
Steinbruche bei Hochheim (Vgl. die Tafel VII). 

Cerithienkalk. 
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Es wird dies iiberall dort der Fall sein, wo keine Landschneckenkalke 

zur Ablagerung kamen, und die Cerithienscbichten transgredierten. Kecht 

gut zeigt dies der AufschluB in der Tongrube nabe der Tempelseemuhle 

bei Offenbach a. M., wo Cyrenenmergel von Ceritliienkalken mit Sand 

und Geroll iiberlagert wird, in denen man Perna, Caryatis, Ecphora usw. 

beobachten kann. In der Pfalz findet man ahnliche Yerhaltnisse bei 

Harxheim a. d. Pfrimm, wo machtige Pernasckicbten ebenfalls unmittel- 

bar auf clem Cyrenenmergel ruhen (7, S. 43). 

Sehr bedeutend scheint indessen die Transgression nicht geswesen zu 

sein. Wahrend wir im ostlichen Teile Kheinhessens den Pernaborizont 

an verscbiedenen Punkten, bei Nieder- [9] und Ober-Olm [10], Heides- 

beim [11], Oppenheim [7], Nierstein [8], Weisenau [8a] beobacbten 

konnen, wurde der westlicbe Teil vom Meere nocb nicht wiedererobert, 

sondern blieb wobl nocb langere Zeit trocken. Wir kennen von 

hier keine typischen Cerithienscbichten. 

Dagegen erstreckt sicb der Meeresarm jetzt wieder weiter nacb 

Norden bis fiber Karben hinaus. Hier sind die Cerithienschicbten z. T. 

sandig entwickelt. Es wecbsellagern Sande und Kalke. Die Ceritbien- 

sande fiihren die typiscbe Meeresfauna, die wir auBer von Klein-Karben 

aucb nocb von Offenbach (45, S. 91) kennen. Dieselbe Fauna erbielt 

Bucher aucb von Harxheim a. d. Pfrimm aus sandigen Cerithienkalken. 

DaB die unteren Ceritbienkalke nicht nur bei Karben, sondern aucb 

an vielen anderen Stellen stark sandig ausgebildet sind, darauf hat 

Steuer zuerst bingewiesen (35). Der Sandgehalt schwankt sehr stark, 

so daB alle Ubergange von reinem Sand (Kl. Karben) liber Kalke mit 

50% Sandgehalt (Heidesheim) bis zu reinem Kalk vorkommen. Offenbar 

deutet der groBere Sandgehalt die Nabe des Ufers an. 

Die Ausbildung der Cerithienkalke im Innern des Beckens ist nocb 

zu wenig bekannt, doch scbeinen hier ebenso wie in den folgenden Schich- 

ten Mergel vorzuherrscben. Dagegen kennen wir zablreiche Aufscbliisse 

der randlichen Pernakalke: Am Westrande in der Pfalz bei Ilbesbeim [1], 

Leistadt [2], Neu-Leiningen [3], Bubenheim [4], Harxheim [5], Albisheim 

[6], in Kbeinhessen bei Oppenheim [7], Nierstein [8], Weisenau [8a], Ober- 

und Nieder-Olm [9, 10], Heidesheim [11], dann bei Hochheim-Flors- 

heim[12], Frankfurt [13], Offenbach [14], Obertshausen[15], Bergen [16], 

Yilbel [17], Gr. u. KL Karben [18]. 

5. Corbiculaschichten. 

(Kg. 6.) 

Die Verbindung mit clem offenen Meere bestand nur kurze Zeit. 

Ein neuer AbschluB des Beckens hatte wieder eine langsame AussiiBung 

unci damit eine Yerarmung der Fauna im Gefolge. Die typischen Meeres- 

bewohner: Perna, Pinna, Caryatis, Psammobia, Corbulomya, Cylichna, 

Dorsanum usw. verschwinden. Nur Ecphora cancellata (Thom.) halt sich 
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noch einige Zeit. Dafur nehmen die Cerithien und Hydrobien (H. inflata 

(Fauj). und H. elongata(Fauj).) zu, und Corbicula faujasi, Congeria brardi 

breiten sich aus. Wir rechnen die Cerithienschichten am besten bis zum 

Verschwinden der typischen Meeresbewohner. Ihre Machtigkeit ist dann 
sebr gering, nur 10 bis hochstens 20 m gegeniiber etwa 50 m der Corbi- 
culaschichten. 

Trotz des Abschlusses und Brackischwerdens des Beckens ist abermals 

eine nicht unbedeutende Transgression zu beobachten. Rheinhessen 

Corbiculaschichten. Kalkige (Rand-) Facies. Sande. (Blattersandsteine.) 

Fig. 6. Verbreitung der Corbiculaschichten im Mainzer Becken. 

wird jetzt wieder ganz von dem Seebecken eingenommen. Die Corbicula- 

schicbten liegen hier im westlichen Teile unmittelbar auf dem Cyrenen- 

mergel, bzw. den Siibwassermergeln. Aucb im Norden und Nordosten 

ist ein neues Yordringen zu beobachten. Der Nordrand liegt jetzt in der 

Gegend von Miinzenberg. Bei Windecken (Leimenkaute) und Ravolz- 

hausen liegen die Corbiculaschichten unmittelbar auf dem Rotliegenden. 

DaB sie noch weit nach Nordosten reichen, zeigt das Yorkommen von 

Hydrobia inflata und Potamides plicatus nordwestlich von Schliichtern, 

das von Schottler und Steuer beobachtet wurde. 

Geologische Rundschau. V. 22 
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Dagegen erfolgt ein langsamer Riickzug aus dem Siiden. 

Die Corbiculaschichten zeigen im wesentlichen zwei verseiiiedene 

Ausbildungsformen, eine kalkige (und gelegentlicb auch sandige) am 

Rande des Beckens und eine vorwiegend mergelige in den tieferen Teilen 

im Innern. Wahrend wir in Sacbsenbansen-Oberrad-Offenbacb die 
kalkige Ausbildung beobacbten, kaben wir in Frankfurt schon die 

mergelige. 

Yon den siidlichsten bis jetzt bekannten Yorkommen im Bienwaldbei 

Biicbelberg (7) und bei Bruchsal (36) lassen sich die randlichen Kalke 

am Westufer entlang verfolgen durcb die Pfalz, wo sie bei Landau, Neu- 

stadt, Leistadt, Kallstadt, Tiefentbal, Mertesbeim, Bockenheim, Lauters- 
heim, Bubenbeim, Kindenbeim, Russingen, Albisheim, Harxheim. Gauers- 

beim usw. beobachtet wurden (7), dann dureb Rheinkessen bei Alzey, 

am WiBberg, entlang dem Westabfall des Plateaus von St. Jobann bis 

Ockenbeim, am Abfall nacb dem Rheine zu bei Gau Algesbeim, Ingel- 

beim, Walkernheim usw., in der Gegend von Mainz, Wiesbaden, Kastell- 

Hochheim, am Taunusrand entlang bei Niederbofbeim, Soden, Crontal, 
Homburg, Gr. Ivarben. 

Am Ostrande sind die Aufschliisse weit sparlicber: Brucbsal, Wies- 

loch, Darmstadt, Sprendlingen - Neu - Isenburg, Sacbsenbausen, Ober- 

rad, Offenbach, Hochstadt, Ravolzhausen, Windecken, Oppelshauser 

Hof (sandig). 

Mehr nacb dem Innern vorgesckoben sind die Yorkommen von Oppen- 

heim, Nierstein, Weisenau, Bauscbbeim. 

Ganz im Norden bei Miinzenberg zeigen die Corbiculaschichten eine 

rein sandige Ausbildung, die durch eingescbwemmtes Pflanzenmaterial 

(Blattersandstein) die Nahe der Kiiste erkennen laBt. Auch die Corbicula¬ 

schichten vom Oppertshauser Hof sind sandig entwickelt. Wie weit 

diese sandige Ausbildung nacb Norden reicht, ist schwer zu ermitteln. 

Noch weit nacb Siiden bis Frankfurt-Berkersheim ist der EinfluB dieser 

sandigen Ausbildung zu erkennen, die Kalke fiihren hier nicbt selten 
Sand und kleine Kieselgerolle. 

Auch die haufig in diese Kalke eingeschwemmten Land- und SliB- 
wassermollusken deuten die Nahe des Ufers an. In groBeren Mengen 

finden wir sie in Rheinbessen bei St. Johann, WiBberg, Ockenbeim. 

Ingelheim und im nordostlicben Teil des Beckens bei Offenbach a. M. 

Das reicbe Yorkommen von St. Jobann (6) zeigt besonders deutlich, 

daB das Westufer nicbt weit entfernt lag, daB also nicht allzuviel 

der Denudation zum Opfer gefallen ist. DaB sogar gelegentlicb der 

Strand diese Stelle selbst noch wahrend der Ablagerung der Corbi- 
culascbicbten einnahm, zeigen ausgefiillte Trockenrisse in den Kalken 

mit Hydrobia inflata, die man bier haufig beobacbten kann. Kleine 

Strandverschiebungen baben hier wolil andauernd stattgefunden. Wir 
konnen sie noch besser in den folgenden Scbichten studieren. 
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6. Hydrobienschicliten. 
(Fig. 7.) 

Uber das Verbaltnis der Corbiculaschicbten zu den Hydrobienschicb- 
ten und ihre Abgrenzung babe icb micb an anderer Stelle eingehend 

ausgesprocben (40). Die AussliBung macbt rascbe Fortscbritte. Die 

Hydrobienschichten. Randkalke der Oberen Braunkolilentone, SiiB- 
Hydrobienschichten. wasserbildungen (Rhon, 

Yogelsberg). 

Fig. 7. Verbreitung der Hydrobienschichten im Mainzer Becken. 

*Untere Hydrobienschichten mit Melanopsis fritzei Thom.: 1. Maikammer, 
2. Durkheim, 3. Gau Algesheimer Kopf, 4. Budenheim, 5. Wiesbaden, 6. Mainz- 
Kastell, 7. Bad Weilbach, 8. Darmstadt. 9. Frankfurt, 10. Ndr. Hochstadt, 
11. Homburg, 12. Hochstadt, 13. Erbstadt, 14. Bonstadt. 

+ SiiBwasserablagerungen: Theobaldshof und Kaltennordheim. 

Brackwasserbewohner verschwinden mebr nnd mebr. Die Grenze zwi- 

scben beiden Schicbten miissen wir da annebmen, wo die Ceritbien: 

Potamides plicatus Brug. var. fustulata Sdbg. und Tympanotomies conicus 

(Bttg)., sowie Hydrobia injlata (Fauj). versebwinden, und ziemlicb plotz' 

22* 
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licli eine SiiBwasserfauna mit FluBformen: Melanopsis fritzei (Tho.), 7m- 

para, Neritina gregaria Tho. usw. in das Becken eindringt. In den meisten 
Fallen sind beide Fannen scharf geschieden. Nur ein einzigesmal babe 

ich nocb ein Cerithium znsammen mit dieser SiiBwasserfauna beobachtet, 

und zwar waren es stark verkiimmerte, diinnschalige Tympanotomus 

conicus (Bttg.), die kaum einFiinftel der GroBe der ausgewacbsenen Form 

erreichten. Ahnliche Verhaltnisse sebeint man aucb bei Pfeffingen (7, 

S. 35) angetroffen zu baben. Yermutlicb bandelt es sich bei >>Cerithium 

plicatum Lam. var. multinodosum« ebenfalls um die Kiimmerform von 

Tympanotomus conicus Bttg., da Potamides plicatus Brug. var. multi- 

nodosa nicht mebr so bocb vorkommt. 
Zur Zeit jener unteren Hydrobienschichten batte das Becken nocb 

eine ziemlicb groBe Ausdebnung. Yielleicbt sind die Kalke bei Brucbsal 

(36) und Wieslocb (36) sebon den Hydrobienscbicbten zuzureebnen, 

wenn sie nicht, was mir wahrscheinlicber ist, nocb zu den Corbicula- 

schichten gehoren. Immerhin finden wir aucb die typischen unteren 

Hydrobienscbicbten mit ihrer Leitform Melanopsis fritzei (Tbo.) nocb 

reebt weit siidlich in der Pfalz bei Maikammer (7) [1]; dann bei Pfaffingen 

bei Diirkheim [2], ? Kirchheimbolanden (7), Gau Algesbeimer Kopf [3], 

Budenheim [4], Wiesbaden [5], Mainz [6], Bad Weilbach [7], Darmstadt 

[8], Frankfurt [9], Ndr. Hochstadt [10], Homburg [11], Hochstadt [12], 

Erbstadt [13], Bonstadt [14] (vgl. 40). Sie baben zweifellos nocb weiter 

nordlich bis in die Gegend von Miinzenberg gereiebt, da von hier (Griedel) 

sogar noch obere Hydrobienschichten bekannt sind. 

Mit der fortschreitenden AussuBung gebt auch eine Yerkleinerung des 

Beckens Hand in Hand. Wahrend zur Zeit der Ablagerung der unteren 

Hydrobienschichten das Becken nur wenig an Baum eingebiiBt batte 

im Yergleich mit seiner Ausbreitung zur Corbiculazeit, ist nunmebr ein 

rasebes Einschrumpfen deutlich zu erkennen. Aucb jetzt sind wieder 

zwei versebiedene Facies zu beobaebten; die kalkige Strandfacies und die 

mergelige Binnenfacies. Von diesen beideii bat fast nur die Strandfacies 

Beacbtung gefunden. Sie ist ja auch zweifellos die interessantere, da 

sie eine groBe Zahl eingeschwemmter Land- und SuBwasserconchylien, 

sowie Wirbeltierreste einscblieBt. Dagegen ist die Fauna des Beckens 

selbst ganz auBerordentlich verarmt; und in den Mergeln des Beeken- 

inneren findet sicb auBer einigen Fiscken und Ostracoden nur nocb 

Hydrobia elongata baufig. 
Die Kalke der Strandfacies mit den eingescbwemmten Mollusken und 

Saugetierresten baben besonders in der Gegend von Mainz-Wiesbaden 

eine weite Verbreitung. Weiter siidlich kann man sie noch bei Oppen- 

heim-Nierstein beobaebten; dann am Taunusrand entlang bei Bad Weil- 

bach, Krontal und nocb weit im Norden bei Griedel. Auf dem anderen 

Ufer bei Offenbach, Hochstadt, Bonstadt. 

Welche Besckaffenheit der Strand damals hatte, seben wir am besten 
in einem der groBen Aufschliisse in der Gegend von Mainz-Wiesbaden 
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(Budenheim oder Hessler). AuBer durch die schon erwahnten einge- 

schwemmten Landtiere wird die Nahe des Ufers noch durcli Trockenrisse 
und vor allem durch ganz schwache Braunkohlenlagen bewiesen (41). 

Haufig beobachtet man hier Bander von locker angehauften Hydrobien 

zwischen den Kalkbanken, die durch ihre braune Farbung auffallen. 

Nach oben werden sie immer dunkler und schlieBen meist mit einer 

meist nur wenige Millimeter dicken Braunkohlenschicht ab. Aus der 

Fauna, die sie einschlieBen, konnte ich zeigen, daB es sich um Bildungen 

einer flachen sumpfigen Uferzone handelt, es sind auBer SuBwasser- 

mollusken kleine Landformen, wie sie ahnlich noch heute am Rande der 

Gewasser leben. Sie haben offenbar an Ort und Stelle unter Schilfstiick- 

chen usw. gelebt und sind bei gelegentlichen Uberflutungen abgetotet 

und eingebettet worden. Daraus, daB man haufig in einem AufschluB 

5—6 solcher Bander ubereinander findet, die durch mehr oder weniger 

dicke Kalklagen getrennt sind, kann man schlieBen, daB Schwankungen 

der Hohe des Wasserspiegels und damit Strandverschiebungen haufig 

waren. An anderen Stellen durchsetzen bankige Algenkalke diese 

Schichten, ahnlich wie wir sie in den Landschneckenkalken beob- 

achteten, die zeigen, daB hier ganz ahnliche Yerhaltnisse herrschten 

wie damals. 

DaB diese Kalke der Strandzone oft eine groBe Flache einnehmen, 

hangt wohl mit dem Wandern des Strandes zusammen. 

Kleinere SuBwasserseen finden wir damals in dem flachen Lande im 

Nordosten im Gebiete des Yogelsberges und der Rhon. In den Braun- 

kohlentonen von Theobaldshof b. Tann und Kaltennordheim, die un- 

mittelbar auf dem Muschelkalk ruhen, findet sich eine besonders an 

Land und SiiBwassermollusken reiche Fauna, die gleichaltrig und 

zum groBten Teil sogar identisch mit der des Mainzer Beckens ist, auBer- 

dem aber auch sehr starke Anklange an bohmische Vorkonnnen 

(Tuchoric) zeigt. 

In den Braunkohlentonen vom Elm am Ostrand des Yogels¬ 

berges fanden sich zwar keine Gastropoden, wohl aber Reste von 

Brachyodus onoideus, die vermuten lassen, daB wir es auch hier 

mit Bildungen zu tun haben, die mit den Hydrobienschichten gleich¬ 

altrig sind. 

DaB diese Seen untereinander und mit dem nordostlichen Teil des 

Beckens im Zusammenhang standen, scheint mir durch gemeinsame 

SiiBwasserformen angedeutet. 

Sehr wahrscheinlich ist auch eineYerbindung mit der niederrheinischen 

Bucht; doch kennen wir jene Ablagerungen noch zu wenig, um sicheres 

daruber feststellen zu konnen. Dem Becken am nachsten liegt das 

Vorkommen von Kalk mit Hydrobia elongata (Fauj.) bei Miinstermai- 

feld, auf das Steinmann vor kurzem wieder aufmerksam gemacht 
hat (34). 
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7. Landschneckenmergel 

und Schichten mit Melania escheri (Ob. Miocan). 

(Fig. 8.) 

Mit cler rascken Abnalime der Flackenausdeknung des Beckens fand 

zugleick auck eine vollige AussliBung statt. In der Umgegend von Frank¬ 
furt, die damals wold die tiefste Stelle des Beckens war, sehen wir die 

Hydrobien nach oben langsam verschwinden und reine SuBwasserformen, 

Emmericia, Planorben, Limnaeen an ihre Stelle treten. Aucb sie sind 

Fig. 8. Verbreitung der SuBwasserseen im Mainzer Becken. 

•^■Vorkommen von Melania escheri Brong.: 1. Darmstadt, 2. Frankfurt a. M., 
Praunkeim, 3. Schluchtern-Elm, 4. Bauersberg b. Bischofsheim a. d, Rkon, 
5. Hausen-Roth, 6. Kaltennordheim, 7. Tann. 

anfangs nock nickt sekr kaufig. Bagegen lebten in dem flacken Ge- 

wasser zahllose Ostracoden, die nickt selten sckicktbildend wurden. 

Algen traten aucli jetzt wieder in groBer Zakl auf und bildeten die zakl- 
reicken Algenkalkstocke, zwisclien denen die gesckickteten Cyprismergel 

abgelagert wurden. Fiscke waren nickt selten. Was aber jenen 

Sckickten ikr besonderes Geprage verleikt, sind die zakllosen ein- 

gesckwemmten Landmollusken. 
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Der groBe Kalkgehalt veranlaBte die Ausbildung von Sinterkalken, 
die hier eine bedeutende Rolle spielen. 

Dann drang plotzlich wieder eine Reihe von SiiBwasser- (FluB-) 

formen in das Becken ein, von denen wir Melania escheri Brong. nnd 

Melanoipsis narzolina Bon. als Leitformen betrachten konnen. Sie 

geben uns zugleich die Moglichkeit, etwas liber die Ausdehnung des 

Beckens znr damaligen Zeit zn erfahren. Am genauesten ist diese Schiclit 

in der Umgebung von Frankfurt bekannt (8) [2, 3]. Der siidlichste bis 

jetzt bekannte Bunkt ist Darmstadt (20) [1]. Naeh Westen reichen diese 

Scbicbten kaum liber Hochst hinaus. Dagegen haben sie eine sebr weite 

Yerbreitung im Nordosten, im Gebiete des Yogelsberges und der Rhon. 

Hier finden wir diese >>Schichten mit Melania escheri« zwiscben Braun- 

kohlenflozen bei Kaltennordheim [6], Tann [7], Oepfershausen, Hausen- 

Roth [5], Bauersberg bei Biscbofsheim [4] und am Ostrande des Yogels¬ 

berges bei Schliichtern-Elm [3]. Ungefahr gleichaltrig werden aucb die 

SuBwasserschichten vom Aspenkippel bei Climbacli sein. 

Wir miissen annehmen, daB wir es mit einer Reihe von groBeren und 

kleineren SiiBwasserseen zu tun haben, die miteinander in Yerbindung 

standen. 

Gleichzeitig begann auch die vulkanische Tatigkeit im Yogelsberg 

und in der Rhon. Wir finden diese Schichten zwischen Basalten und 

deren Tuffen, wahrend die alteren SuBwasserschichten von Theobaldshof- 

Kaltennordheim unmittelbar auf dem Muschelkalk liegen und keine 

Basalte oder Tuffe einschlieBen. In die Gegend von Frankfurt drangen 

die Basaltdecken damals noch nicht vor. 

Die Karte (Fig. 8) soil die Ausbreitung jener SiiBwasserseen zur An- 

schauung bringen, wobei wir nicht annehmen miissen, daB das ganze 

Gebiet von einem einzigen See eingenommen wurde, sondern eher an 

eine Reihe von Seen den ken konnen. DaB dieses Gebiet mit den ober- 

miocanen SiiBwasserseen Siiddeutschlands in irgendeiner Weise in Yer¬ 

bindung stand, darauf deutet die SiiBwasserfauna jener Schichten hin. 

8. Unterpliocane Braunkolilentone und Prososthenienschichten. 

Wahrend im Yogelsberg und in der Rhon die Braunkohlenbildung 

schon friiher eingesetzt hatte, beginnt diese nun auch im Mainzer Becken. 

Offenbar schrumpfte der See mehr und mehr ein, zerfiel auch wohl in 

einzelne Teile, die vermoorten. Solche Braunkohlenbildungen mit 

Statiotes kaltennordheimensis (Zkr.) finden wir bei Frankfurt-Ginnheim, 

Bommersheim, Wilhelmsbad, Salzhausen, Bauersberg bei Bischofsheira 

v. d. Rhon, Kaltennordheim usw. in groBerer Machtigkeit, wahrend sie 

an anderen Stellen nur schwach entwickelt sind. 
Da dringen noch einmal Brackwasserformen: Hydrobien, Proso- 

sthenien usw. in das Becken ein, wie sie damals in den Seen Dalmatiens, 

Kroatiens, Slavoniens, Ungarns lebten. Im Yogelsberg und in der Rh5n 
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sind diese Schichten bisher noch nicht bekannt geworden; Avir kennen 

sie genauer bis jetzt nur von Praunheim bei Frankfurt (8). 

Gleichzeitig wurden in Rheinhessen die Dinotheriensande als Schotter 

und Sande eines Flusses (Urrbein) diskordant auf den Corbicula- und 

Hydrobienschichten abgelagert, als deren Fortsetzung die Kieseloolith- 

scbotter am Niederrhein zu betrachten sind. Das ostlichste Yorkommen 

liegt bei Bad Weilbach (16, S. 234). 
Mit den Braunkohlentonen und Prososthenienscbichten finden die 

brackischen und limniscben Bildungen aucb im ostlichen Teile des Main- 

zer Beckens ihren AbschluB. Es folgen nunmehr nur nock fluviatile 

Ablagerungen. 

Suchen wir nacb einem Yergleicb fiir den mebrmaligen Wecbsel von 
marinen, brackischen und limnischen Bildungen, so werden Avir an das 

Yerhalten der Ostsee in postglazialer Zeit erinnert, das viele Analogien 

bietet. Zugleich mag uns dieses Beispiel zeigen, daB ganz geringe tekto- 

nische BeAvegungen zur Erklarung dieser Erscheinungen ausreichen. 

Sicher ist, daB die seit dem Beginn der Ablagerung der Cerithienschichten 

bis zu den Prososthenienschichten erfolgten BeAvegungen in keinem Yer- 

haltnis stehen zu den spateren tektonischen Storungen. 

9. Oberpliocane Sande und Tone. 

Yergleichen Avir die hochste Lage der Kieseloolithschotter (— Dino¬ 

theriensande) im Rheinischen Schiefergebirge, die sich hier noch in 

350 m fanden, mit den Dinotheriensanden in Rheinhessen und den 
hochsten Tertiarschollen im ostlichen Mainzer Becken, so ergibt 

sich eine relative Senkung dieser letzteren um etAvas iiber 100 m. Zu 

demselben Ergebnis kommen Avir auch, Avenn Avir die Lage der ober- 

miocanen SiiBAvasserschichten der Rhon mit den gleichaltrigen Schich¬ 

ten des Mainzer Beckens vergleichen, Avobei Avir allerdings die auf den 

kochsten Schollen bereits abgetragenen Schichtserien uns Avieder erganzt 

denken miissen. 

Wahrend der nun folgenden Oberpliocanzeit treten Avir namlich AAueder 

in eine Periode einer langsamen relativen Senkung (inbezugauf dieRand- 

gebiete) ein. Diese hatte zur Folge, daB die Fliisse, die jetzt das Gebiet 

durchstromten, hier nicht nur keine erodierende Wirkung ausliben 

konnten, sondern sogar zur Ablagerung der Sande und Tone gezAVungen 

Avaren, die bis zu einer Machtigkeit von iiber 100 m aufgeschlittet AATurden. 

In der Rh5n, die zunachst nicht von solchen Senkungen betroffen AAuirde, 

finden AATir diese Sande und Tone mit Mastodon arvernensis Croiz et Job. 
nur in den Talern (Fulda 31, Ostheim v. d. Rhon 2), im Mainzer Becken 

liegen sie unmittelbar auf den Braunkohlentonen. Die Leitform Masto¬ 

don arvernensis hat sich bis jetzt hier nur bei Laubenheim siidlick von 
Mainz gefunden (25). 

Wir haben uns hier jetzt eine Aveite, kaum geneigte Ebene zu denken, 

die von langsam stromenden, hin- und herpendelnden Fliissen durchzogen 
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wurde. Uberall, besonders wohl in den toten FluBarmen, bildeten sicb 

groBere und kleinere Moore, die zu Braunkohlenbildungen AnlaB gaben. 

In den Beginn der Ablagerung dieser Sande fallt ein fiir das Land- 

schaftsbild jener Zeit iiberans wichtiges katastrophales Ereignis, die 

Ausbreitung einer groBen Trappdecke vom Yogelsberg ans bis iiber 

Frankfurt hinaus (42). Die vulkanische Tatigkeit im Yogelsberg hatte 

seither immer noch angedauert und setzte nun noch einmal kraftig ein, 

um aber bald ihrem Ende entgegenzugehen. Trotzdem dieses Ereignis 

fiir den Augenblick von tief eingreifender Wirkung auf das Landschafts- 

bild war, bat es dock keinen nachkaltigen EinfluB ausgeiibt. Daran 

war wobl die sebr geringe Dicke dieser Decke (etwa 12 m) schuld. Rasck 

wurde sie wieder von Sanden und Tonen iiberdeckt, und damit kekrte 

der alte Zustand wieder. 

10. Diluvium. 

Jetzt erst, im alteren Diluvium beginnen die groBen tektonischen 

Storungen, die das heutige Landscbaftsbild bestimmen. Sie sind bisher 

im einzelnen noch wenig erforscht, und es wiirde hier zu weit fiihren, 

naher darauf einzugehen. In Rheinhessen haben wir eine staffelformige 

Absenkung nach dem Rheine hin, dann folgt der tiefe Einbruch des 

Rheintalgrabens und seiner Yerlangerung, die sich noch weit nach 

Norden hin bis in die hessische Senke fortsetzt. Dazu kommen noch 

parallel verlaufende Senken, wie die Hanau-Seligenstadter Senke, und 

zwischen dieser und der Rheintalsenke der Horst von Frankfurt-Offen¬ 

bach, der heute z. T. den Zug der >>Hohen StraBe<< bildet. Gleickzeitig 

mit diesen Senkungen setzte auf den hoheren Schollen eine starke Ab- 

tragung ein, die z. T. bis zu den Hydrobien- und Corbiculaschichten, z. T. 

bis zum Rupelton vordrang und an manehen Stellen die Tertiarschichten 

sogar vollig beseitigte. 

Mit dieser letzten groBen Umgestaltung kommen wir den heutigen 

Yerhaltnissen schon sehr nahe. Durch die Senken war der Lauf der 

groBeren Fliisse bestimmt. Immerhin stehen wir auch hier noch vor 

vielen Ratseln. Der Main verfolgte nicht die Hanauer Senke weiter, 

sondern hat sich bei Frankfurt selbst einen Durchbruch geschaffen. In 

dem verlangerten Rheintalgraben konnten wir einen groBeren FluB 

erwarten als die Nidda, etwa die Fortsetzung des oberen Lahnlaufes iiber 

GieBen nach Sliden. Haas (11) hat auf Grund seiner Untersuchungen der 

rezenten Najaden des Nidda- und des Lahngebietes auf den ehemaligen 

AbfluB der Lahn nach Sliden durch die Senke zum Main hin geschlossen. 

Die geologischen Untersuchungen konnten diese Annahme bisher noch 

nicht bestatigen; ist sie richtig, dann tritt uns sofort wieder ein neues 

Ratsel entgegen: Was konnte diesen FluB dann zur Aufgabe seines 

Laufes und zum Durchbruch durch das Schiefergebirge veranlaBt haben? 

Viele der kleineren Fliisse und Bache stehen in nachweisbarem Zu- 

sammenhang mit den jiingeren Storungen; aber nicht immer sind 
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diese allein bestimmend, z. T. sind auch wobl altere Bruchrander durch 

die Erosion freigelegt und wieder herausgearbeitet worden (Nidda). 

Es gehort nicht in den Rabmen dieser kurzen Skizze, auf die Ver- 

anderungen des Landschaftsbildes wahrend der Diluvialzeit genauer 

einzugehen, und icb sebe um so lieber davon ab, als icb den Zeitpunkt 

fur eine zusammenfassende Darstdlung des Yerlaufes dieser jiingsten 

Epoche in unserem Gebiete nocb nicbt fur gekommen balte. Noch sind 

die Fragen nacb der Gliederung, dem Alter, der Zusammengehorigkeit 

der einzelnen Terrassen keineswegs geklart, und es wird bier nocb vieler 
Spezialuntersucbungen bediirfen, ehe wir zu einer einigermaBen einheit- 

lichen Auffassung kommen. 

Die Eiszeit in den nordjapanischen Alpen. 
Yon K. Oseki (zurzeit in Berlin). 

(Mit 5 Textfiguren.) 

Uber das Yorbandensein einer Eiszeit in Japan gehen die Meinungen 

nocb sehr auseinander. Scbon im Jahre 1903 bat der Professor der 

Geograpbie der Universitat Tokyo, N. Yamasaki, in den Formen der nord¬ 

japanischen Alpen glaziale Ziige zu erkennen geglaubt und von Moranen, 

sowie von Gletscherschliffen gesprocben1). Aber M. Yokoyama, der 

Palaontologe zu Tokyo, hat in marinen quartaren Ablagerungen der Um- 

gebung der Bai von Tokyo nicbt Formen eines kuhleren Klimas gefunden 

und bestreitet daher, daB in Japan eine Kalteperiode nacbweisbar sei2). 

Der bekannte Mineraloge der Universitat Tokyo, K. Jimbo, bat ferner in 

dem geologiscben Kolloquium der Universitat Tokyo wiederbolt aus- 

gesprocben, daB alle die von Yamasaki in Betracbt gezogenen Formen 

auch als Yerwitterungserscbeinungen gedeutet werden konnten. Die 

japanischen Alpinisten, z. B. Tsujimura3), bingegen baben sicb der An- 

sicbt von Professor Yamasaki angescblossen und wiederbolt von Karen, 

Moranen und anderen Eiszeitspuren bericbtet. Die Ansicbt von Yoko¬ 

yama ist dem deutschen Leserkreise durch Lepsius4 5) mitgeteilt worden, 

wabrend Penck auf Photographien der nordjapanischen Alpen, die icb 

ihm uberbrachte, Kare und Endmoranenwalle erkannte6). Audi H. 

Simotomai hat liber solcbe auf Bildern erkennbare Gletscberspuren in 

x) The Journal of the Geological Society of Tokyo. Vol. IX. 1903. (Japanisch.) 
2) Climatic Changes in Japan since the Pliocene Epoch. Journal of the 

College of Science Tokyo. Vol. XXXII. Art. 5. 1911. 
3) »Were the Cirques in Japan formed by Glacier?« The Journal of the 

Geological Society of Tokyo. Vol. XX. Nr. 238—239. 1913. (Japanisch.) 
4) Keine diluviale Eiszeit in Japan. Geologische Rundschau III. 1912. S. 157. 
5) Die Formen der Landoberflache und Verschiebungen der Klimagurtel. 

Sitzungsberichte der Koniglich preuBischen Akademie der Wissenschaften. IV. 1913. 
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