
Der Siisswasserkalk im Pennickenthal

bei Jena.

Von

Erich Meyer,

stud. geol.

Mit 3 Figuren im Text.

Das Pennickenthal bei Jena durchstromt der „Fursteub()rn"

in einer Lange von ca. 3 km, uui sich beim Dorfe Wollnitz, 550'

unter dem Niveau der Quelle, in die Saale zu ergieCen.

Diese kleine, in trockener Zeit ganzlich versiegende Wasser-

ader, die auch nach starken Regenperioden heutigentags kaura

0,5 qm im Querschnitt erreichen mag, hat im Laufe der Jahre

einen stellenweise 50—70 m breiten und iiber 10 m Machtigkeit

erreichenden Absatz von SiiCwasserkalk gebildet, der etvva 100 m
unterhalb der Quelle beginnt und fast bis zum Dorfe hiuab durch

8 Steinbriiche und viele kleinere Gruben aufgeschlossen ist.

Da das Studium dieser Ablagerung auf recht anregende

Fragen fiihrt, so ist es vielleicht von allgemeinem Interesse, hier

den Aufbau, das Alter und die fragliche Entstehung dieser Sinter-

bildungen eingehender zu betrachten ^).

Aufbau und Alter.

Wie die meisten Seitenthalcheu der Saale bei Jena, ist auch

das Pennickenthal an seiner Miindung bis tief in den Roth des um-

l) An dieser Stelle mochte icli Herru Prof. J. Walthek in

Jena meinen warmsten Dank aussprechen, der mir die Anregung
zu der vorliegenden Arbeit gab, und bei meiner Unerfahrenheit in

derartigen Untersucbungen mich in der wirksamsten und freund-

lichsten Weise durch Rat und That unterstiitzte.

Bd. XXXV. N. f. xxviii, 22
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Material von den Bergen herabgespiilt wurde, das sich seitlich

anlagerte. Mit Sicherheit wiirden dieses Verhilltnis erst Bohrungen

erweisen. Jedenfalls berechtigt ein nur lokal nachgewiesenes Auf-

lagern des Kalkes auf dem LoB uns noch nicht zu der Annahme,

daC die ganze Kalkablagerung junger sei als der LoB.

Das Langsprofil bestinimte ich durch ein rohes Nivellement.

Es zeigt eine ausgesprochene Terrassenstruktur, doch so, daB auch

noch das Planum jeder Stufe eine raehr oder minder groBe

Neigung aufweist. Der Oberfliichenforni entspricht der Schichten-

bau, nur ist hier die Neigung meist geringer, die Stufenform also

noch ausgesprochener (Fig. 1).

Die Steinbriiche vom Dorfe bis zur Quelle habe ich mit deu

Buchstaben A bis H, die kleinercn Gruben mit den Zahlen 1 bis

bezeichnet. Die Schichtenfolge springt besonders in den Mannewitz

gehorigen Briichen B, C, D und dem caiion-ahnlichen Graben, der

C mit D verbindet, sehr klar in die Augen ^) und laBt sich in

annahernd gleicher

£<ivnn<j/jo/Cc^lf^S^.i/co£) Sic Si'^-z. 55-0.

Ausbildung dann

mehr oder minder

leicht in den ubrigeu

Steinbriichen wie-

dererkennen.

Hauptsachlich

lassen sich folgende

Schichten trennen

(Fig. 2)

:

a) Gelber, ge-

schichteter Kalk mit

zahllosen Blattabdriicken ; ca. 5 m machtig. Nur in „6r" ist seine Sohle

und noch 50 cm des ihn unterteufenden, ungeschichteten, knolligen

Kalkes erschlossen. Von Schnecken fand ich hier an seiner Sohle

:

Gulnaria ovata Drp. und

Succinea oblonga Dep. ^).

In diesem geschichteten Kalke finden sich diinne, humosere

Banke. Unter ihnen fallt in Steinbruch 6r eine 2—3 dm raachtige,

1) Einen Lageplan sowie die Profile der Steinbriiche und
Gruben habe ich nebst einigen erganzenden Bemerkungen und den

gesammelten Fossilien in der geologischen Sammlung zu Jena

tleponiert.

2) Herr Dr. A. Weiss, Hildburghausen, hatte die Giite, mir

diese, sowie die weiterhin aufgefiihrten Schnecken zu bestimmen.

22*
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weiche „kohlefiihrende Schicht" (Fig. 1, Signatur ^^^g) auf, der

Holzkohlestuckchen bis zu NuBgroCe beigemischt sind, so daC sie

stellenweise fast schwarz erscheint.

Diese Kohle macht die Anwesenheit des Menschen im Pennicken-

thal zu jener Zeit vielleicht wahrscheinlich. Scherben und andere

Artefakte, wie sie in der gleich zu besprechenden „Kulturschicht"

C vorkommen, konnte ich freilich trotz raehrstundigen Sucheus in

der „kohlefuhrenden Schicht" nicht entdecken. Von Schnecken

fanden sich daselbst:

Helix cf. hortensis, incarnata (cf. Ehlota) sp.,

Vitrea crystallina,

Polita cellaria, radiatula,

Vallouia costata, pulchella^).

Diese Funde sind iibrigens das Ergebnis einer nur fluchtigen,

sehr unvollstandigen Lese, nach Herrn Dr. A. Weiss „sind die-

selben den recenten Conchylien der Gegend von Jena — soweit

sie eine genaue Bestimmung zulassen — iihnlich; ausgestorbene

Oder ausgewanderte Arteu sind bei den wenigen (gesammelten)

Arten nicht vorhanden".

b) Auf a lagert in einer durchschnittlichen Miichtigkeit von

2—3 m, stellenweise etwas discordant, ungeschichteter, schmutzig-

weiBer, teils miirbe-krumeliger, teils kuoUiger Kalk mit festereu

Rohr- und Blatterbanken, und ebenso wie a durchzogen von

diinnen, grauen, humoseren Schichten. Schnecken, die in ihm

recht haufig, habe ich hier nicht gesauimelt; von Pflanzen fanden

sich : vorherrschend Blatter und Fruchte der Eiche, daneben Spitz-

ahorn, Buche, Linde, HaselnuC und WeiCdorn (Crataegus oxy-

acantha-), wahrend man heute wohl im ganzen Thale vergeblich

nach einer Eiche, Buche oder Linde suchen diirfte. — Bei fort-

gesetztem Sammeln konnte man auch hier jedenfalls die Zahl der

gefundenen Species leicht bedeutend vermehren.

c) Es folgt eine 2-5 dm machtige, fett-thonige, durch Holz-

kohle grau gefarbte „Kulturschicht", in der man — besonders in

den Mannewitzischen Steinbruchen — geradezu massenhaft Sauge-

tierknochen, priihistorische Scherben (darunter solche mit Nagel-

eindrucken und solche mit Schnurverzierungen auf einem besonders

aufgelegten Randstreifen) und andere Artefakte findet, als: Netz-

1) Vergl. Anm. 2 S. 339.

2) Bestimmt unter freundlichem Beistande von Herrn Garten

-

inspektor Rettig im botanischen Garten von Jena.
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senker von schwach gebranntem Thou, ein Steiiibeil '), Feuerstein-

raesser ^), ein Stiickcheii Bronzenadel und durchbohrte Peiiniutter-

plattchen von Unio; dazu konimeii Quarzstiicke, die nur der

Menscli hierher gebracht liaben kann, wahrscheinlich uni sie zu

seiner Topferarbeit zu vervvenden. Ebenso sicher weisen die vor-

handenen Knochen, lauter Haus- und Jagdtieren angehorig, auf

den Menschen bin.

Eine fluchtige Bestimmung derselbeu in der anatomischen

Sammlung zu Jena ergab das Vorkomraen von Pferd, Rind, Schaf,

Hirscb, Schwein ^) und Hund (oder allenfalls Wolf).

Besonders reichlich fanden sich die Knochenreste und Arte-

fakte in cylindrischen Herdgruben, die aus der Kulturscbicbt direkt

in den liegcnden Kalk etwa 0,5 ni tief binabreicbeu, bei eineni

Durcbmesser von 1,5 ni. Schon Prof. Klopffleisch bat von

solchen Feuerstiitten ini Pennickentbal gesprocben.

Sie scbeiuen am biiutigsten in der Gegend der Steinbriiche

B bis D, wo deninach die Hauptansiedelung der damaUgen Thal-

bewohner gelegen haben muC, wofiir aucb die niassenbafte An-

reicberung von Knocben und Artefakten an dieser Stelle spricht.

Doch findet man aucb in E eine solcbe Grube angescbnitten, und

das sehr haufige Vorkommen von Scberben und Kohle, das die

Ideutifizierung der Kulturscbicbt bis hinauf in die obersten Stein-

briicbe ermoglicbt, gestattet wobl den ScbluB, daB die oberen Telle

des Thales, wenn aucb sparlicher, ebenfalls bewobnt waren.

Zwei wabrend des Juli 1899 in Steinbrucb C neu aufgedeckte

Herdgruben waren im unteren Telle erfiillt von kopfgrolien Steinen

und Holzkohle, im oberen Telle herrschte ein sehr fetter Tbon mit

Knochenresten und Scberben vor.

Die genannten Funde erraoglicben eine recht genaue Alters-

bestimmung der Kulturscbicbt.

Nacb Herrn Prof. Verworn fallt ihre Ablagerung in den Aus-

gang der jiingeren Steinzeit. Auf das Naben der Bronzezeit -)

deutet namlicb, wie er die Freundlicbkeit hatte mir mitzuteilen,

die vorgeschrittene Tecbnik, welcbe sich in dem aufgelegten Rande

einer der Scberben zeigt, besonders aber die Bronzenadel bin.

Zur Identifizierung der Kulturscbicbt in den oberen Stein-

bruchen und Gruben babe ich das Vorkommen von Scberben be-

1) Die so bezeichneten Fossilien wui'den von Herrn Prof.

Vkrworn gesammelt, die iibrigen von mir.

2) Etw^a 1500 v. Chr.
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nutzt; denn Holzkohlen findet man nicht allein in dieser Schicht,

sondern auch zerstreut in den liegenden Kalken ziemlich haufig;

und andere Artefakte nebst Saugetierknochen habe ich nur in den

Steinbruchen B—D, letztere auch in A gefunden.

Von den sehr zahlreichen Schnecken habe ich nur gelegent-

lich ein paar aus A mitgenommen ; es waren

:

Helix incarnata, obvoluta, arbustorura var. depressa,

Torquilla sp.,

Succinea sp.,

Hyalina cellaria,

Clausilia sp..

Patula rotundata ^).

d) Auf der Kulturschicht lagert zum Teil direkt, zum Teil durch

eine diinne Sinterschicht getrenut, oft in mehrfachen, deutlich ab-

gegrenzten Lagen eine bis zu 6 m Miichtigkeit (Steinbruch D)
erreichende Schottermasse, offenbar Bergsturzmaterial von den

umgebenden Muschelkalkhohen, das sich aus kantigen Steinen von

Erbsen- bis FaustgroCe (selten groBeren Blocken) und einem

lehmigen Bindemittel zusammensetzt. Die Sohle jeder Lage bildet

groberer Schotter, dann ist allmiihlich immer feineres Material

nachgespiilt und aufgelagert, bis wahrscheinlich ein neuer Berg-

sturz neue Massen groben Gerolls in Bewegung setzte.

Das Alter der gesamten Ablagerung dtirfte , wie auch Herr

Dr. A. Weiss anninimt, nicht uber das Altalluvium hinausgeheu.

Mit der Kulturschicht wiirden wir dann in die Uebergangsperiode

von der neolithischen zur Bronzezeit gelangen; und die auf-

lagernden Schottermassen sind somit trotz ihrer lokalen Machtig-

keit ganz junge Bildungen.

Noch heute dauert in dem Bachbette die Sinterbildung fort,

und die Schnelligkeit, mit der Algen, Moose und hineinhangendes

Gras von dicken Krusten umhullt werden, (iberzeugt uns, dafi

unter gieich bleibenden Bedingungen eine verhaltnismaBig kurze

Zeit zur Bildung einer solchen Ablagerung geniigt. Um hier

wenigstens einen ungefahren Anhalt zu gewinnen, legte ich auf

Herrn Prof. Walther's Rat Schieferplattchen von 5 X 6 cm
GroCe im Bachbette vora 5. Juli bis zum 27. August aus und

erhielt folgende Beobachtungsreihe

:

1) Vergl. Anm. 2 S. 339.
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No.
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Fiff. 3.

heit des Niederschlagsgebietes kaum viel machtiger sein. Deunoch

iiiuC diese ADsicht einer genauereu Betrachtung und Messung

weichen.

Mit ihr im Widerspruch steht das auf alien Terrassen ziem-

lich gleiche Einfallen der geschichteten Kalke nach der Saale zu,

das schwerlich auf spatere, tektonische Bewegungen zuriickfuhrbar

ist. Es sind zudem fast iiberall die

uiiteren Enden der Terrassenstufen

durch Steinbruche erschlossen. Man
niiiCte hier also die Kalkschichten

am ehemaligen Teichstrande aus-

keileu sehen, was nirgends der Fall

ist. Endlich liefert einen sehr schla-

genden Gegenbeweis Steinbruch G,

wo man rechts und links nicbt nur

das schonste Protil durch eine (den

ganzen Steinbruch durchquerende)

Kaskade, sondern auch deren Ursache,

einen gestiirzten Baum , erblickt

(Fig. 3).

In einem Teiche aber konnte ein gefallener Baum keine der-

artige Kaskadenbildung erzeugen. DaC vollends der ungeschichtete

Kalk und die Kulturschicht nicht in Teichen zum Absatz kamen,

zeigt schon ein bloBer Blick auf das Langsprofil von Steinbruch

A, B und C (Fig. 2), wo man diese Schichten im Bogen nach der

folgenden Terrasse zu abfallen sieht.

Annehmbarer, wenn auch vielleicht noch nicht in alien Stiicken

befriedigend, scheint mir der folgende Erklarungsversuch

:

Heutzutage fliefit der Bach in einem kiinsthchen Bette, das

ofters geraumt werden muC, wenn es der Kalkabsatz nicht aus-

fiillen soil. Geschahe dies, so wiirde der Bach, gleich einigen

unbedeutenden Quellen des Thales, sein Wasser stark ausbreiten

und in diinner Schicht, weit langsamer als jetzt durch Gras und

Moos sickern, sich dabei stark erwiirmen und mehr Kalk ab-

setzen, als es jetzt der Fall ist. Bald wiirde sich ein flacher

Riicken bilden, das Wasser wiirde seitlich seinen Weg suchen und

so in wechselndem Laufe allmahlich eine breite Ablagerung bilden,

ohne daB wir uns groCere Teiche auf den einzelnen Stufen zu

denken batten. Am Eude jeder Stufe wiirde sich eine kleine

Kaskade bilden, und es konnte hier wohl auch ein lokales Ein-

schneiden des Bachbettes in den friiher gebildeten Sinter erfolgen

(wie heute bei der kunstlichen Kaskade in Steinbruch D).
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Den geschilderten Zustand glaube ich fiir das Pennickenthal

annehnien zu miissen, ehe dor Mensch hier eingritf.

Die verschiedeuen Kalkfacies kann vielleicht schon die An-

nahme einer wechselnden Vegetation erklaren : die gelben, ge-

schichteten Kalke scheiuen in einem Laubwalde abgesetzt zu sein,

wo Moos und Krauter zuriicktraten und abgefallenes Laub reich-

lich den Boden deckte. Dieses wurde iiberrieselt und gab AnlaB

zu der plattig-blattrigen Struktur des Sinters.

Dann eroberten, wie es scheint, Moose und mit der von ihnen

zuriickgebaltenen Feuchtigkeit audi Rohr und andere wuchernde

Sunipfgewachse das Terrain. In dieser schwammigen Masse kam
die Bliitterung des Kalkes nicht mehr zum Ausdruck, es bildeten

sich die kriimeligen, unregelmaCigen Tuffe, wohl mit lokalen Blatt-

anhiiufungeu und durchzogen von humoseren Schichten, doch nidit

von geschichteter Struktur, sondern meist kriimelig und knollig

ausgebildet.

Der Mensch mag wahrend seiner Anwesenheit dem Bache

dann ein festes Bett gegeben oder auch allein durch die An-

haufung von Abfallen Gelegenheit zur Entstehung der fetten,

thonigen und nicht so kalkreichen Kulturschicht gegeben haben.

Spater mag auch das lockere Bergsturzmaterial, durch welches

das Wasser sickerte, mit dem es seinen Kalkabsatz mischte, eine

deutliche Schichtung verhindert haben, doch nicht ohne Mit-

wirkung eines wuchernden Moosteppichs, der in seinem filzigeu

Gewebe sowohl den chemischen, wie den mechanischen Absatz

auffing.

Die Analyse eines uureineu, ungeschichteten Kalkes von der

Sohle des Steinbruches A ergab 91 Proz. in verdiinnter Salzsaure

losl)arer Substanz (wohl ziemlich ausschliefilich CaCO.J und 2 Proz.

Humus (als Gliihverlust des Riickstandes) ; als Rest blieben 7 Proz.

lehmiger Substanz ^). Eine Analyse des recenten Kalkes, der sich

im Bachbett an flottierende Algen und etwas Moos angesetzt hatte,

ergab die entsprechenden Zahlen: 93—94, 2—3 und 4.

Unter dem Mikroskop war der Aublick der stark doppel-

1) Gerade an dieser Stelle unterliegt — wie mir leider erst

spater klar wurde — der Absatz besonderen Bedingungen, es ist

eine Art Strudelloch unterhalb der groCen Kaskade des Stein-

bruchs A, in dem sich alle im Wasser mitgefiihrten Stoffe natiir-

lich in wirrem Gemenge absetzten. Gerade diese Analyse erlaubt

also keine Schliisse auf die bei ruliigem Rieseln abgesetzten Kalke.
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brechenden Pflanzenfasern und Kornchen, die nacb Auflosung des

Kalkes in Salzsaure zuriickgeblieben wareu , bei beiden Proben

der gleicbe, nur daC einmal die Kornchen, das andere Mai die

Fasern vorherrschten.

Ob die hier versuchte Erklarung fiir die Entstehung des

Sinters die richtige, besonders ob sie geniigt, um die stelleuweise

chaotische Lagerung des ungeschichteten Kalkes zu begriinden,

kann ich nicht sagen. Die wenigen Untersuchungen, welche meine

besdirankte Zeit erlaubte, sind zu einer sicheren Beantwortung

der angeregten Fragen ungeniigend. Auch mangeln mir Er-

fahrungen uber ahnliche Ablagerungen an anderen Orten. Eine

Entscheidung konnte bier nur durch eine groCe Zahl genauer

Analysen und durch eine vollstaudigere Samralung der Fossilien

bewirkt werden.

Der Zweck dieses Aufsatzes war der, die betreifenden Fragen

aufzuwerfen, sie etwas naher zu beleuchten und ini gliicklichsten

Falle jeraand, der etwa ein ahuliches Gebiet behandelt, zu ihrer

definitiven Beantwortung anzuregen.

Berichtiguiig

zu den „Untersuchungen iiber den Herzschlag der Salpen

von L. S. Schultze":

Der Visceralkan al (v.c.) in Taf. IX Fig. 2 entspringt

nicht direkt vom Herzen, sondern ist an die etwas tiefer ge-

legene, uach rechts abgehende Fortsetzung des Truncus branchio-

visceralis (tr.hr.-v.) ununterbrochen anzuschlieCen.

Frommannsche Buchdruckerei (Heimunn Pohle) in Jena. — 2135
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