
Hans Cloos — Eine neue Storungsform. 
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Eine neue Storungsform. 

Von Haus Cloos (Marburg i. H.). 

(Kurzer Auszug aus einem Vortrag, gehalten auf der Hauptversammlung der 
Geologischen Vereinigung zu Frankfurt a. M. am 9. Januar 1915.) 

(Mit 5 Text-figuren.) 

I. Vorb e merkung. Wenn Schichten der Erde sich biegen oder falten, 
so verschieben sich ilire einzelnen Lagen parallel ubereinander, wobei Schicht- 
flachen als Bewegungsflachen dienen1). Werden z. B. die beiden planparallelen, 
elastischen Tafeln aja* und bjb2 (in Fig. 1 im Querschnitt) gemeinsam knieformig 
aufgebogen, so erfahrt die obere von beiden einen LangeniiberschuB gegen die 
untere, da sie in der LTmbiegung die innere 
ist und somit den kurzeren Weg zuriick- 
legt. Dieser UberschuB wird frei, indem 
die obere Tafel liber die untere nach dem 
freien Ende vorruckt. Der Betrag der 
Vorscliiebung, d, wachst mit dem Grade 
der Verbiegung und mit der Dicke der 
Tafeln. 

Aber, obwohl tlieoretisch gefordert 
und obwohl an Harnischen, Quetschzonen b-, 
und anderen mechanischen Nebenwir- 3l 
kungen sich verratend, — tektonische 
Selbstandigkeit gewinnen diese konkor- 
danten Verschiebungen in der Regel nicht. 
Denn falls nicht Erosion die Uberschiisse an der Oberflache tilgt, gleicht sich das 
Zuviel und Zuwenig in benachbarten Mulden und Sattehi gegenseitig aus und 
eine absolute Anderung in der Verteilung der Horizonte tritt nicht ein. 

Wie nun aber, wenn im Verlaufe der Verbiegung Teile der Falte abgetragen 
werden und neue Horizonte sich diskordant auf dem Schicktenstumpf absetzen 
und wenn dann die Verbiegung weitergeht? MuB dann nicht die diagonal trans- 
gredierende Decke von den Verschiebungen innerhalb ihrer Unterlage mitbetroffen 
und disloziert werden? 

1) Vgl. Alb. Heim, Mechanismus der Gebirgsbildung, II. p. 26. 
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114 VI. Geologische Vereinigung. 

Auf diese theoretische Frage mochte ich empirisch antworten in einer aus- 
fiihrlicheren Abhandlung, die demnachst an anderer Stelle erscheinen soil1). Hier 
kann nur ein ganz kurzer Auszug Platz finden. 

II. Beobachtungen 2). Am Xordrande des Harzes finden sich die ange- 
nommenen allgemeinen Bedingungen im groBen verwirklicht: Die Aufrichtung der 
Harzrandflexur wird durch die Transgression der Oberkreide unterbrochen, und 
geht dann weiter. Die heutige Lagerung der Oberkreide ist demgemaB sehr eigen- 
artig. Von vielen Beispielen nnr eins: 

I/S. 

0b. Kreide Uni Kreide Ob. Kimm. 

Fig. 2 c. 

Midi. Kimm. Verschiebungs- 
dacfie. 

Fig. 2a—c. Querprofil durch den Langenberg bei Oker, am Xordrand 
des Harzes (schematisch). a. Zur Zeit des oberen Emscher. c. heute. Zwischen 
a und c zwei Bewegungen: 1) Uberkippung des sclion aufgerichteten (Jura), Auf- 
richtung des horizontalen Schichtenkomplexes (Kreide). 2) Parallele Vorscliie- 
bungen lioherer liber tiefere Banke der Juraschichten langs Schichtflachen. Von 
diesen Bewegungen wird die diskordante Kreidedecke mitbetroffen und teils ab- 
geschoren (Keil, S), teils muldenformig aufgeschlepjDt (Mulde, AT). Um das Ver- 
standnis zu erleichtern, zeigt b die zweite Bewegung ohne die erste und ist leiclit 
von a abzuleiten. b um 90° gegen den Uhrzeiger gedreht und erodiert, gibt c. 

Auf dem Langenberge zwischen Oker und Harzburg findet man sonderbare 
Verzahnungen von steilstehendem Emsclier mit uberkipptem Kimmeridge (Fig. 2 c). 
Zwei lange, ganz schmale, parallele Streifen von Emscliergestein senken sich im 
Streichen zwischen die Schichtkopfe des Jura. Im siidlichen, kleineren, fallt die 
Kreide steil bis iiberkippt nordwarts und endet unten spitzkeilformig; im nord- 

T) Zur Tektonik des norcllichen Harzrandes, KAYSER-Festsckrift, Ferd. Enke, 
Stuttgart, 1915. 

2) Vgl. Abh. Kgl. PreuB. Geol. Landesanstalt X. F. 56. 1909. p. 1—18. und 
H. Schroeder, Exkursionsfiihrer D. G. G. 1914. p. 46—57. 
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lichen liegt sie muldenformig1). Innerhalb des Jura lassen sich echte Verwerfungen 
oder Uberscliiebungen, langs welchen die Kreide eingebrochen oder -gefaltet sein 
konnte, nicht erkennen. DemgemaB halt H. Schroeder (der in seinem Gesamt- 
profil nur den sudlichen Keil abbildet2)) die ganze Verzahnung fur eine rein 
stratigrapliische: Die Kreide soli sich in vorgebildete Taschen des schon halb 
aufgerichteten Untergrundes hineingesetzt, clann sollen beide Formationen in un- 
verriicktem Wechselverbande sich weiter aufgerichtet haben. 

III. Lokale Erklarung. Neue Beobaclitungen haben mieh gelehrt, daB 
cliese rein stratigraphische Erklarung nicht alien Tatsachen geniigt, sondern daB 
an ihnen stratigraphische und tektonische Vorgange gemeinsam gearbeitet haben. 
In beiden Streifen ist namlich nur die Sudgrenze eine stratigraphische: die normale 
Transgressionssolile des Ober-Kreidenieeres. Die Nordgrenze clagegen ist eine Be- 
wegungsflache, welche die Kreide, sie abscherend, neben Jura legt und scheinbar 
grabenformig versenkt. Das Besondere dieser Bewegungsflachen besteht darin, 
daB sie innerhalb des Jura mit Schichtflachen zusammenfalien3) und claB erst 
beim Ubertritt in die diskordante Decke ihre tektonische Natur ins Auge fallt. 
Quetschungen, Verruschelungen usw. beweisen sie jedocli auch in der Unterlage. 

Im Prinzip sincl beide Streifen gleichartig gebaut. Ein Unterschied liegt nur 
darin, daB der siidliche an der Verschiebung glatt und scharf abschneidet, innerlich 
nur wenig gestort, wahrend der nordliche durch eine Art Schleppung Muldenform 
annimmt. An dieser Schleppung der Kreide beteiligen sich die liegenden Jura- 
schichten, indem sie konkordant gegeneinander vorriicken, jede h oh ere etwas 
weiter fiber die tiefere. Ein HauptvorstoB des Jura schneidet dann die ganze 
Kreide nordwarts ab. Keil und Mulde sincl somit symmetriscli geformt, aber 
unsymmetrisch entstanden: Ihre Sudgrenze ist ein Stuck der Transgressionssolile, 
ein normaler, stratigraphischer Kontakt, ihre Nordgrenze anormal, tektoniscli. 

Nimmt man an, die Kreidesohle sei anfanglich eben und ungefahr horizontal 
gewesen (Fig. 2a), so erhalten wir seit der Oberkreide zwei Hauptbewegungen: 

1) Kreide und Jura richten sich auf, die Kreide zum ersten Male, der Jura 
unter Fortsetzung der bereits begonnenen Bewegung. 

2) Mehrere Horizonte des Jura riicken fiber ihr Liegendes konkordant vor, 
jedocli um ungleiche Betrage und so, daB bald dickere, bald dunnere Lagen diese 
Verschiebung gemeinsam (paketweise) ausfiihren (Fig. 2 b). Die Parallelverschie- 
bungen der Unterlage nehmen die Kreidedecke mit, zerschneiden und versetzen sie 
teils langs Abscherungsflachen, teils biegen sie clieselbe muldenformig auf. 

IV. Region ale Erklarung. Es laBt sich zeigen, daB von diesen beiden 
Hauptbewegungen die erste die primare, die zweite eine sekunclare ist und daB 
sich die zweite in enger mechanischer Abhangigkeit von der ersten, als eine not- 
wendige Folge derselben und Hand in Hand mit ihr vollzogen hat: 

In alien Hauptziigen gleicht der tektonische Mechanismus der Harzrandauf- 
richtung den eingangs konstruierten Vorgangen. Hier wie dort zuerst eine altere, 
unvollendete Auf rich tung, dann diskordante Transgression jlingerer Horizonte, 
nach ihr weitere Auf rich tung, sowie gleichzeitig konkordante Vorscherungen aller 
hoheren fiber alle tieferen Schichten der alteren Formationenfolge. Hat uns aber 
die mathematische Konstruktion gelehrt, solche Parallelverschiebungen als eine 
notwendige Folge, als direkte Funktion der Gesamtaufbiegung anzusehen, so sincl 
wir berechtigt, Gleiches auch fur die groBeren Verhaltnisse in der Natur anzunelimen. 
Das heiBt: 

x) Wenigstens in clem einzigen, guten Querprofil. Meine Darstellung enthalt 
einige Erganzungen und Vereinfachungen, deren Begriindung spater erfolgt. 

2) 1909, p. 15; 1914, p. 56; findet sich auch in O. Wilckens, Grundzfige der 

tektonischen Geologie, Jena 1912, p. 55. 
3) Weshalb sie bisher auch fibersehen worden sind. 

8* 
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Die parallelen Verschiebungen innerhalb der Juraformation und mit ibnen die 
sonderbaren Lagerungsformen der Kreidedecke sind nichts als eine mechanisch 
geforderte Begleiterschemung der Gesamtaufrichtung und von ihr nach dem Schema 
der Konstruktion restlos abzuleiten (Fig. 3). 

Man konnte noch Zweifel hegen angesichts der geringeren RegelinaBigkeit 
der Verschiebungsstufen in der Natur, verglichen mit dem theoretiscken Bilde: 
Halt man sich aber gegenwartig, in wie weiten Grenzen Machtigkeit und Plastizitat 
der Einzelbanke schwanken, und wie stark cliese Schwankungen den Grad und 
Gang der Vorschiebung beeinflussen miissen, so werden selbst bedeutende Un- 
gleichheiten verstandlich. Tatsachlich lassen sich durch eingehende Analyse 
Plastizitat und Machtigkeit der Schichten und Grad und Art der Vorschiebung 
recht befriedigend in mechanische Wechselbeziehung setzen. Doch eine Aus- 

fiihrung von Grunden, 
Erlauterungen und Be- 
weisen iniiBte den Rah- 
men dieser Mitteilung 
weit uberschreiten. 

Wir begnugen uns 
heute mit der vor- 
laufigen Eeststellung 
einer neuartigen 
Storungsfor m: Die 
Parallelverschiebungen, 
die sich latent innerhalb 
ernes jeden Schicht- 
systems voHziehen, 
wenn es verbogen wird, 
sie gewinnen tektoni- 
sche Bedeutung im 
Augenblick, wo sie in 
ein anderes, nicht mehr 
parallel orientiertes 
Schichtensystem iiber- 
treten — und erhalten 

hier den Cliarakter selbstandiger Dislokationen. Mit der Schichtenbiegung ent- 
stehend, mit und in ihr entspringend und erloschend, besitzt diese Stoning kerne 
ebene, iiberkaupt keine konstante Gestalt, besitzt sie auch kerne gleichbleibende 
Orientierung im Raum und kann also, aufs Erdganze bezogen, weder den radialen, 
noch den tangentialen Dislokationen zugezahlt werden. Ein methodischer Vorzug 
dieser Storung liegt darin, daB sie einwandfrei und restlos hi einer groBeren, ihrer- 
seits leicht verstandlichen Regionaltektonik aufgeht, ilire geologischen Wirkungen 
also aus der Reihe selbstandiger geologisclier Korper ausscheiden. 

V. SchluB. Der Kreiclekeil und die Kreidemulde des Langenberges sind 
nur zwei, wenn auch typische Beispiele von vielen. Xach ihrem Schema lassen 
sich am Harzrande zahlreiche, bis dahin unerklarte Lagerungsbilder entwirren; 
so vor allem der Kreidestreifen zwischen Buntsandstehi und Zechstem bei Driibeck- 
Ilsenburg, die eigentiimliche, uberlange »Tertiarmulde« von Wiem’ode bis Thale 
und die benachbarte Kreide am Fohlenstall. Ferner ergeben sich eigentiimhche 
Fingerzeige fiir die Beurteilung der »Blankenburger Bucht« und der »Teufels- 
mauer« und von da aus Folgerungen allgememerer Art fiir die tektonische Be¬ 
deutung von flachenhaften Diskordanzen iiberliaupt. Uber all dies wird spater 
ausflihrlicher zu sprechen sein. 

Fig. 3. Sche matisches Querprofil durch die Auf- 
richtungszone (Flexur) des nordlichen Harz- 
randes zur Oberkreidezeit und heute. Zeigt, 
wie nach einfachen, mechanischen Gesetzen (Fig. 1) die 
heutige, komplizierte Lagerung auf dem Langenberg 
(Fig. 2 c) aus der glatten Transgression zur Oberkreide¬ 

zeit (2 a) hervorgeht. 
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