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Historische Einleitung. Morphologisclie Studien haben
erst in den letzten Dezennien die Wiirdigung in der "Wissenscbaft

erfabren, die ibnen ihrer Wicbtigkeit nacli zukommt, und
welcbe sie bei ihrer weitgebenden Bedeutung fiir die Erkenntnis

der meclianiscben Entwicklungsgesetze unserer Erdoberflachie

fordern konnen.

Dies riibrt wohil Yornehmlicli daber, daB die yereinzelten

Stimmen zunacbst ungebort yerballten, welcbe eine so weit-

gehende Wirknng der subaeriscben Abtragung annabmen, daS

groBe Landmassen durch sie in flacliwellige Ebenen umgewandelt

werden konnten, welcbe ohne Riicksiclit auf die geologische

Struktur des Bodens diese in einer mebr oder minder ebenen

Flache abscbnitten

^) Davis: Baselevel, Grade and Peneplain. Joum. of Geology
1902. S. 77 ff. Vgl. auch den Abdruck dieser und anderer mor-
phologischer Artikel, die noch zum Teil za nennen sein werden, sowie
die ausfiihrlichen Literaturangaben in der Sammlung: Geographical
Essays. Boston 1910.

6=*
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Der tibermachtige, dogmatische EinfluB der Abrasions-

theorie stand ihnen gegenliber, die hauptsacblich YOn den
Geologen der meerumbrandeten britischen Inseln ausgebaut

worden und zu fast allgemeiner Annabme auch am Kontinent

gelangt war. In England war RamsatI) der Fuhrer dieser

Richtung, in Deutschland y. Richthofen^).

Der Nachweis allerdings, ob eine Ebene als eine marine

oder eine subaerische Denudationsflacbe angesehen werden
darf, ist schwierig und kompliziert, und der Mangel durch-

scblagender Gesichtspunkte zur Trennung beider Erscheinungen

war wohl einer der Haupthinderungsgriinde, welche der

Anerkennung der Theorie subaerischer Denudation lange

hindernd im Wege stand.

Aber abgesehen daYon, dafi durchaus nicht jede Denudations-

flacbe die zu erwartenden Konglomerate einer Transgressions-

flache aufweisen kann, abgesehen daYon auch, daB nicht iiber

jeder solchen Flache marine Sedimente lagern, sondern oft

auch typische SiiBwasserbildungen, so war es doch wohl haupt-

sachlich der Mangel einer Moglichkeit, die Entwicklung und
Entstehung einer „Peneplain" anders zu erklaren als durch

Abrasion, welche die subaerische Einebnungskraft des flieBenden

Wassers so lange Yerneinen lieB.

Man lieB die Tatigkeit der Flilsse mit der Schaffung ihrer

Taler einfach erschopft sein, ohne zu Yerfolgen, was dann ge-

schehen miisse, wenn der FluB sich sein reifes Tal geschaffen.

Arbeitslosigkeit ist aber eine mechanische Unmogiichkeit fiir

einen, wenn auch noch so trage stromenden FluB, denn Be-

wegung ist Kraft, und Kraft leistet Arbeit. Es ist also nur

die geringe GroBe der Kraftleistung einer Discussion und einer

Dnterschatzung zugangiich; diese aber gieicht die Natur aus

durch die gewaltigen, ihr zur Yerfiigung stehenden Zeitraume.

Eine theoretische, fast rechnerische ZuriickYerfolgung der

mechanischen Arbeitsfahigkeit eines Flusses und seiner Schutt-

massen fiihrt zweifellos zur theoretischen Moglichkeit
einer „Fastebene".

Freilich wird diese Ableitung dem Einwand begegnen, daB

heute tatsachlich keine unzerteilte, fertige Peneplain bekannt ist.

Eines der besten und groBten existierenden Beispiele einer

solchen bieten noch die weitenwelligenGefildeSibiriens, aber auch

Ramsay: Denudation of South Wales. Mem. Geol. Surv.

Great Britain 1846. — Physical Geology and Geography of Great
Britain 1878.

^) V. Richthofen: China (II) 1882. — Fuhrer fiir Forschungs-
reisende. 1886.
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hier liaben die Fliisse, in jiingster Zeit allerdings erst sich tiefe

Schluchten und Y-formige Taler in den verebneten Untergrund
genagt und beginnen so, ihn zu zerteilen.

Alte Peneplains aber sind in groi3er Zabl bekannt. Ich

nenne nur die YOn Davis ^) behandelten Peneplains von New
Jersey, die des Pheiniscben Schiefergebirges und anderer deut-

scher Mittelgebirge. Auch diese Arbeit wird solche noch vor-

zufiihren haben.

Das Feblen fertiger Peneplains heutigentags kann aber

nicbt als Beweis der Unrichtigkeit ihrer tbeoretischen Ableitung

oder ihres Nichtvorbandenseins in friiberen Zeitepochen gelten,

denn ausgereifte Peneplains, welche etwa gar scbon Annaherungen

an die baselevelplain zeigen (siebe spater S. 87), miissen a

priori von jeber auBerst selten gewesen sein, da sie einerseits

enorme Zeitraume vollkommener tektoniscber Rube voraussetzen,

diese aber doch wobl stets nur lokal und in bescbranktem

MaBe vorbanden gewesen sein konnen. Deshalb kann es aucb

nicbt erstaunlicb sein, dafi in der Jetztzeit, in der nocb immer
die tektoniscben Konvulsionen der Tertiarzeit nacbklingen, keine

fertigen Peneplains bekannt sind.

Der Ausbau eines tbeoretiscben Systems zur Erklarung

subaeriscberDenudationsflacben muStenotwendigauf induktiver
Basis beruben. Alle alteren morpbologiscben Arbeiten sind

daber auch mebr oder weniger induktiv. Es muB als Fortscbritt

der Forscbung bezeicbnet werden, wenn dann die Induktion zu

einem System fiibrt, das umgekehrt nun deduktiv den un-

endlichen Formenreicbtum derLandoberflacbe zusammenzufassen,

zu gruppieren und einbeitlicb zu deuten gestattet.

Eln solcbes universelles System wurde nun in tiefgriindiger

Weise der Hauptsacbe nacb zuerst in Amerika ausgebaut^).

Dort war es vor allem der Geologieprofessor Davis 3), der auf

den alteren morpbologiscben Studien anderer, so vornehmlicb

Powells*), Duttons^), Maws^), Gilberts^), Mc Gees«), Salis-

^) Davis: The rivers of Northern New Jersey with notes on the

classification of rivers in general. National Geogr. Mag. 1890. II. p. 81. ff.

Vgl. hieriiber: Penck: Morphologic der Erdoberflache 1894.

^) Davis: Geographical Essays. 1910.

*) Powell: Explorations of the Colorado river of the West. 1875. —
Powell :Geology of the Uinta Mountains 1876.

^) Dctton: Tertiary history of the Grand Canon District. U.
St. Geol. Surv. Mon. 11. 1882.

^) Maw: Notes on the comparative structure of surfaces pro-

duced by subaerial and marine denadation. Geol. Mag. III. 1866.
'') Gilbert: Geology of the Henry Mountains. 1877.

*) Mc Gee: The Geology of the Head of Chesapeake bay.
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BURYs^), Hayes^) u. a. sowie auf eigenen Untersiichungen fufiend^)^

seine zusammenfassende deduktive Methode ausbaute. Freilich

stellte sich dabei auch sogleich der Gegensatz und Kampf
zwiscten deduktiver und induktiver Metliode eio.

Die deduktive Methode sollte das Mittel an die Hand
geben, ohne weiteres aus dein gegebenen Schema die mor-
phologischen Grundziige jeder Landschaft zu erklaren. Sie

sollte gewissermai^en die Schablone sein, die man iiber eine

Karte legt, um dann die Hauptziige dieser Landschaft klar

aus der vervvirrenden Menge lokalen Details heraustreten zu

sehen; diese so erkannten Grundlinien aber entstehen nur auf

Grund einer ganz bestimmten Entwickelung , sie verkorpern

stets eines der wechselnden Stadien eines erosiven Cyclus
und sind Bildungen, welche alle nach gleichbleibenden , uni-

versellen mechanischen Prinzipien entstanden sind, welche also

auch universelle Giiltigkeit haben nach Zeit und nacli Ort.

Daber fiihrt die Erkenntnis der heutigen Landschaft unmittelbar

zur Erkenntnis ihrer Geschichte.

Da tatsachlich die bis heute nach den Gesichtspunkten

dieser Methode untersuchten Landschaften stets den Forderungen
der Theorie untergeordnet werden konnten, so ist riickwirkend

gerade diese Allgemeingliltigkeit eine starke Stiitze fiir die

Richtigkeit der Prinzipien, die ihr zugrunde liegen. Vor
allem aber tritt dadurch klar die Einheitlichkeit und
Einfachheit der Gesetze hervor, nach denen die Krafte der

Erosion und Denudation an der Zerstorung der Erdoberflache

arbeiten.

Diese Allgemeingiiltigkeit der Gesetze, die Ein-
heitlichkeit ihrer Bewirkung des Untergrunde*s muB
besonders betont werden; sie wirken also regional und mtissen

einer Landschaft gemeinsame Ziige aufpragen. Gleiche gemein-

same morphologische Einzelelemente innerhalb einer Landschaft

sind also Anzeichen einer gleichen Entwicklungsgeschichte

innerhalb des gleichartig beeinfluBten Gebietes. Die Ent-

stehung der Landschaftsformen innerhalb eines morphologisch

Ann. Rep. U. St. Geol. Surv. 1888. — Three Formations of the Middle
Atlantic slope. Ann. Journ. Sci. XXXV 1888.

^) Salisbury: Geol. Surv. New. Jersey. 1895.

^) Hayes: The southern Appalachians Nat. geogr. Mon. I. 10,

1895. — VI. 1894. — XIX. Ann. Rep. U. St. geol. Surv. II. 1899.

^) Davis: besonders: The rivers and valleys of Pennsylvania.

Nat. geogr. Mag. Washington I. 1887 S- 183 ff. — The rivers of

Northern New Jersey with notes on the classification of rivers in

general. Nat. geogr. Mag. Washington II. 1890. — The development
of certain EngHsh rivers. Geog. Journ. London 1895. S. 127 ff.
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einheitlichen Gebietes ist daher nicht an die einzelnen FluB-

laiife als selbstandige Elemente gebunden, sondern diese werden

in ihrer Gesamtheit yon einem einzigen Orte aus in ihrer

Tatigkeit regiiliert, der Erosionsbasis.

Dieser Ausdruck entspricht dem amerikanischen baseleyel^

der zuerst 1875 von Powell^) eingeftihrt wurde. und der in

seiner imsprunglichen Bedeutung das Niveau des Seespiegels

als allgemeines letztes Erosionsziel der zerstorenden Tatigkeit

fiieJ3enden Wassers bezeichnete. Doch ist das Wort im Laufe

der Jahrzehnte vielfacben ITmdeiitungen imterworfen gewesen.

Davis^) bat dies in seiner Arbeit, in der er eben das Wort

base-level wieder auf seine urspriingliche Bedeutung zuriick-

fiihren und beschriinken will, dargelegt. Unter dem Begriff

baselevel versteht man vor allem auch eine mathematische ge-

dachte Flacbe, deren leichte Neigung zum Seespiegel bestimmt

wird durch die Neigung der Fliisse selbst, in einem Alter, in

dem sie praktisch aufgehort baben, ihre Betten tiefer zu ero-

dieren. Fiir diesen Zustand schlug Davis die Namen grade

und plain of gradation oder peneplain vor; endlicb zog man
aucb zu dem Begriff baselevel eine lokale und zeitlich eng be-

grenzte Erosionsbasis, welche durch lokalen, voriibergehenden

Aufstau der Fliisse, sei es durch loses Material oder durch die

verzogerte Uberwindung von harten im Wege liegenden Schichten

geschaffen wird. Bei dieser Deutung soUte jedoch stets auch

der lokale Gharakter der Erscheinung ausdriicklich betont

werden, well gerade in ihrem Auftreten im Gegensatz zu der

reifen plain of gradation ein relativ jugendliches Stadium der

FluBentwicklung sich zu erkennen gibt. Base-levels konnen

daher nur zweierlei Art sein: dauernd oder voriibergehend

;

aber sie sin d von Anfang bis zu Ende ihres Besteliens fertig

geschaffene Zustande, wahrend Grade und Peneplain im Laufe

des Cyclus sich erst entwickeln und ausdehnen unter steter

Anderung ihrer Neigungswinkel.

Man sieht auch in der Ableitung dieser Namen wieder die

Einheitlichkeit der entwicklungsmechanischen Methode, die

ihnen zugrunde liegt, und die nicht von den einzelnen FluB-

laufen eines Gebietes als voneinander unabhangigen Gebilden

ausgeht, sondern sie in einheitlichem Landschaftskomplex auch

in gemeinschaftlichem, allgemein giiltigem Rahmen vor Augen

^) Powell: Exploration of the Colorado River of the West and
its tributaries. Wash. 1875.

2) Davis: Base-level, Grade and Peneplain. Journ. of Geology
1902 X. 77 ff. — Geographic. Methods in geological investigation. Nat
Geogr. Mag. 1. 1889.. .S. 11. ff. ;-r....;n^:5

'
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fiihrt. Wenn dabei der einheitliche Grundzug in der Ent-

wickelung einer Landschaft einmal gefunden ist, so wird es

nicht immer unbedingt notig sein, die Gescliichte jedes einzelnen

kleinen Flusses eines solchen Gebietes nach Ort und Zeit ge-

uau zu beweisen ; denn bier konnen erfabrungsgemaiB Analogie-

scbliisse da eintreten, wo ein Beweis durcb lokale Verhaltnisse

oft unmoglicb gemacbt ist. Zwei morpbologiscb gieicbwertige,

benacbbarte Fliisse haben (sofern sie nicht zwei verscbiedenen

Landscbaftskomplexen angehoren) mit all dem Grade YOn
Sicberbeit, die Analogiebeweisen iiberbaupt zukommen kann,

aucb analoge Gescbicbte. Ist aber die cbronologiscbe und ent-

wickelungsgescbicbtlicbe Einordnung des einen Flusses gegliickt,

so ist damit aucb die des anderen im allgemeinen in alien

wesentlicben Ziigen ableitbar. Dies wird fiir die ferneren Aus-

fiibrungen nocb des ofteren von Bedeutung sein.

Wie in Frankreicb de Lapparent') der Yorkampfer der

neuen deduktiven Ricbtung wurde, so waren es in Deutscbland

Yor allem Penck^) und Loavl^), welcbe die weittragende Be-

deutung dieser neuen Ricbtung erkannten; sie yerpllanzten sie

nicbt nur nacb Deutscbland, sondern bildeten sie bier aucb

selbstandig fort. Penck Yor allem scbuf bier die Grundlagen

einer modernen Glazialmorpbologie

Wie aber der geographiscbe Cyklus YOn Gegenden mit

YOrnebmlicb feucbtem und kaltem Klima seinen eigenen Formen-
scbatz entwickelt, so aucb der Cyklus des Yorwiegend beiBen

und trockenen Klimas wiistenartiger Landstricbe. Mit diesem

groBtenteils mit der Kraft des Windes und den mecbaniscben

Wirkungen der Temperaturdifferenzen arbeitenden Cyklus baben

uns bauptsacblich Walthers^) und Yor allem Passarges^) Studien

bekannt gemacbt, der u. a. die wicbtige Tatsacbe erkennen

lebrte , daB der trockene Cyclus aucb eine bocb iiber dem base-

level stebende Peneplain scbaffen kann, was bei einem fluvia-

tilen Erosionscyklus unmoglicb ist, eine Festellung, die Yor

allem fiir die Festlegung und Beurteilung fossiler Peneplains

zur Yorsicbt mabnen muB,

^) De Lapparent: L'age des formes topograpbiques. Rev. des Quest.

Scient. 1894. — La Geomorphogenie. Rev. des Quest. Scient. 1895. —
LeQons de Geographie physique 1896 (3. Aufl. 1907).

2) Penck: Das Endziel der Erosion und Denudation. Verb. VIII.

deutsch. Geogr. Tag 1889. — Morphologie der Erdoberflache. 1894.

^) Lowl: Geologic.

Pesck-Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter. 1909.

^) Passarge: Rumpfflachenundlnselberge. Zeitschr.d. deutsch. Geol.

Ges. 1904. S. 193 ff. — Die Inselberglandschaften im tropischen Afrika.

Naturw. Wochenschr. 1904 S. 657 ff. — Die Kalahari. Berlin 1904.' —
Vgl. auch Walther: Das Gesetz der Wiistenbildung. Berlin 1900.
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Aber immer mehr wurde die Morphologic ein Sonderge-

biet der Geographie, trotzdem docb wohl ebensosehr wie der

Oeograph, dem sie als notwendige Grundlage zum Yerstandnis

der Erdoberflache unentbehrlich ist, der Geologe ihr sein Inter-

esse zuwenden sollte ; denn die Morpbologie ist eben die erd-

geschichtliche, also geologische Entwicklung eben dieser Ober-

flaclie. Tatsachlich haben erst in den letzten Jahren auch deutsche

Geologen in umfassender Weise ihr Interesse deduktiven geomor-

phologischen Studien zugewandt. Der neue Weg wirkte auch so-

fort belebend auf die Geologie ein und brachte manches Problem
ciner Losung naher, das Yorher noch heiJ] umstritten war, und
beleuchtete manche alte Frage mit neuem, unerwartetem Licht.

Ich erinnere nur an den groBen Fortschritt der Erkenntnis der

jiingeren Geschichte der deutschen Mittelgebirge durch derartige

Studien, wie wir sie z. B. Philippic) y. Staff 2) u. a. Yerdanken.

In merkwiirdigem Gegensatz steht dazu doch z. B. die noch

nach alten Prinzipien gearbeitete, fast gieichzeitig erschienene

Arbeit Mayrs^) iiber die Morphologic des Bohmcrwaldes.

Manchen langwierigen geologischcn Streit hatte eine friihere

und weitergehende Beriicksichtigung der Morphologic ersparen

konnen. Ich erinnere hier nur an die KontrOYcrsen, welche

noch bis in die letzten Jahre an die Erforschung der jiingsten

Entwickelung dcs Rheinischen Schiefergebirges gekntipft waren,

zu einer Zeit, als langst Davis die Entstehung des Rheintales

in Wort und Bild nach seiner deduktiYcn Methode als sicher-

gestellt iu ein Lehrbuch fiir amerikanische Mittclschulen iiber-

nommen und sich dabci zu einer Ansicht bekannt hatte, die

sich heute auch bei uns immer allgemeinerer Anerkennung erfreut.

^) Philippi: tJber die praoligocane Landoberflache in Thiiringen.

Zeitschr. d. Deutsch. GeoL Ges. 1910.

^) H. V. Staff; Zur Entstehung einig'er Ziige der Riesengebirgs-

Jaadschaft. Wanderer im Riesengebirge 1910. — Zur Entwickelung
des- FluBsystems und des Landschaftsbildes im Bohmerwald. Centr. Bl.

f. Min. usw. 1910, S, 564. — Zur Entwicklung des FluBsystems des

Zackens bei Schreiberhau im Riesengebirge. N. Jahrb. f. Min. 1910. —
Y. Staff und Rassmuss: Zur Morphogenie der Sachsischen Schweiz.

Geolog. Rundschau 1911.

^) Mayr: Morphologie des B5hmerwaldes. Landeskundl. Forsch.
d. geogr. Ges. Miinchen 1910, VIII.

^) Ich verweise nur auf die Kontroverse Branca-Koken; zahlreiche

Gobilde, welche Koken als glazial angesehen hatte (BuchberggeroUe,
Lauchheimer Breccie) konnten als sicher vulkanischen Ursprungs Yon
Branca festgestellt warden: Vgl. Koken: Geologische Studien im fran-

kischen Ries. N. Jahrb. Beilg. Bd. XII. 1899. — Vgl. Koken: Geolo-
gische Studien im frankischen Ries. 2. Folge. Beilg. Bd. XV. 1902. —
Branca: Das Yulkanische Vorries, Abh. d.k.preuss. Akad. d. Wiss.1903. —
Branca undFRAAs: Das vulkan. Ries bei Nordlingen. Akad. d.Wiss. 1901.
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Aber aiich die neuerdings einsetzende morptiologisclie Be-

arbeitung des Hochgebirges der Alpen hat zu ganz iiberraschenden

Resultaten gefiihrt. Dies zeigen u. a. die Arbeiten Bruckners^)^

Martonnes^), y. Staffs^), Argands*), Lugeons^) u. a. m.

Waren so Mittelgebirge und Hochgebirge nebst Yorland*^)

YOn einbeitlichem Gesiclitspunkte bearbeitet worden, so fehlte

dock eine derartige zusammenfassende morpbologisclieBetrachtung

der sie trennenden, tektonisch so einfach gebaiiten Becken-

landschafteD, wie aucli das siiddeutsche Trias-Jura-Becken eines

ist, Yollkommen.

Die Bedeutimg der bei einer solchen Bearbeitimg etwa ge-

Avonnenen Resultate aber muQ eine Yiel allgeineinere, weiter-

gebende sein, als dies zimachst infolge der lokalen Begrenzung

des Gebietes der Fall zu sein scheint, denn das Trias- Jura-

Becken Siiddeiitschlands stellt nur ein typisches Beispiel einer

Schichtstufenlandschaft dar, wie solclie allenthalben auf der

Erdoberflacbenicht seltenwiederzufinden sind. Bei der regionalen

Giiltigkeit morphologiscber Gesetze aber miissen die hier sich

ergebenden Prinzipien ohne weiteres sicb auf alle anderen

Landschaften mit analogen Strukturelementen iibertragen lassen.

Siiddeutschland. Die iiber unser engeres Gebiet be-

stehenden Publikationen sind reicli an Zabl wie an Beob-

acbtungsmaterial fiir den westlichen, scbwabisclien Teil, sie sind

sparlich und gering fur den ostlichen, frankischen. Es wird

daher im Folgenden die Geschichte der Landoberflache sich

zunachst YOrnehmlich aus einer Wiirdigung der Yerhaltnisse im
Westen ableiten lassen ; die so gewonnenen Besultate aber lassen

sich dann ohne Schwierigkeiten auf den Osten iibertragen, und wenn
auch dort die mangelnde neuere Literatur und Kartenunterlage

manchen Einzelzug der Entwicklung unklar wird erscheinen

lassen, so zeigt doch auch dort die prinzipielle ITbereinstimmung

der morphologischen Einzelelemente in der Landschafts-

entwicklung, dafi dieselbe eine einheitliche Geschichte, YOn den

gleichen Faktoren beherrscht, durchlaufen hat.

^) Brucki^er: Die glazialen Ziige im Antlitz der Alpen. Naturw-
Wochenschr. 1909, S. 785; sowie in Pejick-Bruckner 1. c.

-) Martonne: L'erosion glaciaire et la formation des Vallees Alpines.

Annales de Geographie XIX und XX 1910/11.
^) V. Staff: Zur Morphogenie der Praeglaziallandschaft in den West-

schweizer Alpen. Zeitschr. d. deutsch. Geol. Ges. 1912.
^) Argand: La Doire Baltee en aval d'Aoste. Rev. de Geogr.

ann. III. 1909.

^) Lugeon: Recherches sur I'origine des vallees des Alpes occiden-
tales. Ann. de Geogr. X 1901.

^) Penck-Bruckner: Die Alpen im Eiszeitalter.
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Zweck dieser Arbeit ist es aber, gerade die allgemein auf-

tretenden Zlige festzustellen imd zu einem einheitlichen Bilde

zusammenziifugen. Nur auf Grand der Erkenntnis der haupt-

sachlichsten Zuge des Landschaftsbildes im Ganzen wird sich

auch die Entwicklung der Kleinformen in einem eng begrenzten

Gebiet ableiten lassen. Mogen dabei auch manche speziellen

Falle, die in dieser Arbeit heranzuziehen sein werden, nicht

exakt in bezug aul die E-ichtigkeit itirer Deutung beweisbar

sein, mogen sogar solche Falle spaterhin YOn speziellen Unter-

suchungen im einzelnen noch. Modifikationen und Umdeutungen
erfahren, so tritt doch der rote Faden stets sich wiederholender

Gesetze zu deutlich aus der Masse des Details hervor, um im
Prinzip anderer Deutung fahig zu sein, um also andere Grund-

ziige der Entwicklungsgeschichte der siiddeutsclien Schicht-

stufenlandschaft zuzulassen.

Zudem ist das zu untersuchende Gebiet ein recht groBes

und z. T. kompliziertes, ein Gebiet auch, von dem nach der hier

yerfolgten Methode bis jetzt nur der vorziiglich bearbeitete

kleine Ausschnitt betrachtet wurde, den Scheu zum Gegenstand

seiner Untersuchungen gemacht hat, und auf den zuriickzu-

kommen noch mehrfach Gelegenheit sich ergeben wird.

Ich bin mir also wohl bewuBt, dafi die Torliegende Studie

mehr einen ersten Yersuch, als eine endgiiltig abgeschlossene

Bearbeitung des Gebietes bedeutet.

So konnten z. B. auch hier wie in so vielen Gebieten, drei

sich ablosende Erosionscyclen nachgewiesen werden, aber

ihre scharfe geologische Altersbegrenzung muBte offen gelassen

werden. In gleicher Weise konnte auch eine ganze Zahl anderer

Probleme nur angedeutet oder angeschnitten werden, ohne Moglich-

keit, sie auch bereits zu befriedigender Losung zu fiihren, wie

das der Text des ofteren zeigen wird.

Dennoch aber treten die morphogenetischen Grundziige der

Landschaft dem geschulten Auge bereits auf jeder guten Karte

entgegen; ja, diese Arbeit soil gerade darauf hinweisen, wie

weitgehend bereits die Karte AufschluB nicht nur iiber das

geographische Bild einer Gegend, sondern auch tiber ihren

geologischen Bau und iiber die genetischen Wechselbeziehungen
beider geben kann. Damit soil freilich durchaus nicht gesagt

sein, daB selbst die beste Karte die eigene Anschauung des

Gelandes iiberfliissig machen konnte; im Gegentei]: der Begehung
wird gerade die Losung der Einzelfragen vorbehalten sein,

ebenso wie auch die Yertiefung und Erweiterung der vorher

schon gewonnen allgemeinen Gesichtspunkte.

"Was die Untersuchungsmethode betrilft, so habe ich nach
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Moglichkeit einen Mittelweg gewahlt, cler zwisclien dem rein

induktiven Yorgehen yieler, besonders alterer Autoren imd dem
rein deduktiven Schema der DAVis'schen Methode liegt. Dieses

laat er wohl am extremsten in solchen Arbeiten, wie etwa in

seinen Studien iiber FluBterrassen ^) oder iiber die Fliisse Yon

New Jersey 2^ zur Anwendung gebracht, indem er in einem

Teil der Arbeit nur deduktiv - theoretiscli ableitete, was zu er-

warten sei, und in einem anderen erst priifte, was dayon auch

tatsachlich in der Natur yorhanden ist.

Ich liabe es dagegen fiir dieses Gebiet als yorteilhafter

empfunden, Tatsache und Theorie, Induktion und Deduktion nicht

derart scharf zu trennen und habe daher die deduktive Theorie

stets sogleich mit den Beispielen belegt, welche zur Beurteilung

in Frage standen. Ich glaubte so zu einem leichter verstandlichen

und Yor allem natiirlicheren, weniger theoretischen Gesamt-

bild zu kommen als auf dem rein mathematischen DAVis'schen

Wege. Davis selbst hat auch Arbeiten geschrieben, in denen

€r nicht nur die Berechtigung einer mehr gleichzeitigen Be-

nutzung Yon Theorie und Yorkommen anerkennt, sondern sie

auch selbst — wenn auch nur in geringem MaBe — zur An-

wendung bringt^).

Jedenfalls glaubte ich so auf halb induktivem halb de-

duktiyem Wege am besten die groBen Leitlinien heryorheben

zu konnen, welche die Theorie fordert, und Avelche tatsachlich

die Landschaft auch enthalt.

Gerade das Fehlen solcher allgemeinen Gesichtspunkte

hatte aber die bisherigen, meistenteils spezielle, kleinere Ge-

biete behandelnden Arbeiten zur Unfruchtbarkeit fiir morpho-

logische Zwecke yerurteilt. Denn es ist wohl klar, daB

Schliisse, welche auf Untersuchungen in eng begrenztem Gebiet

basieren und auf die weitere Umgebung keine Eiicksicht nehmen,

nur allzuleicht, bei ihrer Ubertragung auf das Allgemeine zu

Trugschliissen fuhren, indem Lokales mit Allgemeinem, Allge-

meines aber mit Lokalem yerwechselt und zusammengeworfen

wird. Es ist ja natiirlich auf engem Gebiet auch oft kaum zu

entscheiden, ob eine Erscheinung ihr Dasein nur einer lokalen

Ursache yerdankt, oder ob sie ohne weiteres in die Nachbar-

^) Datis: River Terraces in New England. Bull. Mus. of Comp.
Zool. 1902. S. 281 ff.

') Davis: The Rivers of Northern New Jersey with notes on the

classification of rivers in general. Nat. Geogr. Mag. 1890, II. S. 81 ff.

3) Davis: The Seine, the Meuse and the Moselle. Nat. Geogr. Mag.

1896. VII. S. 189 ff. 228 ff.
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gebiete iibertragen werden darf. Viel leichter ist es da, von
hoher Warte die Grundzuge der Landschaft zu iiberblicken,

und von ihnen ausgehend zu sehen, wie sicli das Kleine dem
Groi3en eiufiigt.

Nur so ist es erklarlich, daB fast jeder Autor, der von
seinem Spezialgebiet ausgehend, zu AUgemeinem iiberging, zu
anderen Ansichten kam , als andere in ihrem Gebiete gewonnen
batten. Unmoglich aber wird es, all diese Einzelansichten zu
einem harmoniscben Ganzen zu verscbmelzen. Diese Arbeit
wird daher vielfach kritiscb an die Ausfubrungen friiberer

Autoren berantreten miissen, um zu einem ScbluB daruber zu
kommen, welcbe Verbaltnisse tatsacblicb zwingendes Material

entbalten beziiglicb der Ricbtlinien in der Entwicklung der
Lands cbaft.

Nur so ist es auch erklarlicb, daB selbst so bervorragende
Forscber wie vor allem Kokex, dann aucb Deffxer, der altere

Fraas, Thurach u. a, einst zur Annabme und langen Yer-
teidigung einer weitgebenden, allgemeinen Yergletscberung der
Alboberflacbe und wenigstens zum Teil aucb ibres nordlicben

Vorlandes kommen konnten. Nicbts derartiges lieB sicb

bisber sicber erweisen, und die bier und da als Moranen
angesebenen Scbottermassen haben sicb vielfacb als sicber nicbt

glazialer Entstebung berausgestellt

Eine derartige groBe Yergletscberung muBte namlicb not-

wendig aucb die Morpbologie des von ibr betroffenen Gebietes

fundamental beeinfluBt haben. Aber keinerlei Erscbeinungen

weisen auf eine Unterbrecbung des normalen fluviatil - erosiven

Cyclus jener Zeit bin. Im Gegenteil werden wir seben, daB
die beutige Hydrograpbie erst zur mittleren Eiszeit angelegt

wurde, daB aber vorber das Entwasserungssystem der Donau
allein das ganze Gebiet vielerorts bis mindestens zur Mainlinie

beherrscbte. Also erscbeint es abgeseben von dem Mangel an

positivem Beweismaterial aucb rein tbeoretiscb nicbt recbt wabr-

scbeinlicb oder moglicb, daB die Gletscber von den Alpen ber

die Donau und Alb einst iiberscbritten und sicb nacb. Norden
in die erodierte Triaslandscbaft ergossen baben; denn deren

Wasser im Yerein mit den Scbmelzwassern der Gletscber selbst.

miiBten ja sonst ganz allgemein der Bewegungsricbtung der

Eisdecke entgegengeflossen und unter dem Else verscbwunden

und nach Siiden abgeflossen sein. DaB aber aucb keine weit-

gehende selbstiindige Yergletscberung der Alb stattgebabt batte,.

') Davis: Physical Geography 1898, S. 191.
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wurde ebenfalls YOn anderer Seite bereits dargelegt und iindet

wiederum in dem Mangel glazialer FormelemeBte aucli mor-

phologische Bestatigung.

Oder ein anderes Beispiel: In der Literatur ist Yielfach

die Ansiclit yertreten, daB in friiherer Zeit die heute stark

entwickelte Erosionsriclitung des Rheinsystems bereits machtig

entfaltet war. Diese Zeit aber wiirde in den Teil des Glazials

fallen, als nach unseren Ausfuhrungen das Eheinsystem sich

hochstens eben erst zu entwickeln begann. So laBt — wie wir

sehen werden — gerade dann, als die Donau nocli weitgehend

die Hydrographie der Landschaft beherrschte, Haag die Donau
durcli das Prim - Faulenbacbtal nach Norden znm Neckar und
zum Rhein abgelenkt werden, wahrend Thuracii den gieichen

Vorgang fiir das yiel weiter abwiirts gelegene Wellheimer Trocken-

tal, Altmiihltal zum Regnitz - und Maintal und auf diesem TJm-

wege zum Rhein fordert.

Pexck aber schrieb in seiner Geographic des deutschen

Reiches : 1) „. . . . IJber die nur 80 m hohe Scheide zwischen

den Quellen des Neckar und dem Gebiete der Donau scheinen

sich die Wasser der letzteren in das Flufigebiet des Rheins

ergossen zu haben. Wird uoch hinzugenommen, daB wahrend
der Eiszeit . . . ein Ast der Donau sich wahrscheinlich quer

durch den Jura bis in das frankische Becken ergoJ3, so ergibt

sich, daB die wechselseitigen Beziehungen, welche zwischen den

Wassern Ton Donau und Rhein heute noch bestehen, ... in

der Yorzeit in gesteigertem MaBe vorhanden waren."

Neuerdings hat ja, wie noch zu besprechen sein wird,

Penck selbst die Annahme einer nach Norden durch das fran-

kische Becken abflieBenden Donau fallen lassen. Diese Arbeit

aber wird Yor allem zu zeigen haben, daB ganz allgemein der

Rhein mit seinen Nebenfliissen der jung eindringende Rauber
war, wahrend friiher die Donau allein das ganze Gebiet be-

herrschte.

Fiir einen kleinen Teil unseres Gebietes hat neuerdings

ScHEU-) unter personlicher Anregung von Davis mit dessen de-

duktiver Methode diese Fragenin mustergiiltiger Weise bearbeitet

fiir Kocher und Jagst, zwei Nebenfliisse des Neckar. Wir
werden sehen, daB yiele Ziige der Landschaft, welche diese

morphologische Arbeit dort festlegen konnte, nicht nur auf das

lokale Gebiet ihrer Herleitung sich beschranken, sondern in

1) Penck: Das Deutsche Reich. 1887. S. 239.

^) ScHEu: Zur Morphologie der schwabisch-frankischen Stufenland-

schaft. Forsch. zur deutsch. Land und Volkskunde. Bd. XVIIL 1909. H. 4.
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der Entwicklung der gesamten siiddeutschen Schiclitstufeiiland-

schaft eine maBgebende Rolle spielen und allgemeine Giiltigkeit

besitzen.

Die Begrenzung unseres Gebietes und der sich daran kniipfen-

den Untersuchungen ist groi3tenteils eine natiirliche und viel-

fach noch dadurch besonders beglinstigt, daB andere morpbo-

logiscbe Arbeiten an diesen Grenzen sich anscbliei3en. Dies

gilt vor allem fiir die Hochebene siidlich der Donau, wie auch

fiir die siidlichen Teile der randlichen Urgebirgsstocke im Westen
und Osten, den siidlicben Schwarzwald ^) und den Bohmer-

wald^). Wie im Stiden die Donau also die natiirlicbe Grenze

zieht, so im Westen die Gebirgsstocke des Schwarzwaldes und
Odenwaldes, so im Osten die Ziige de Bohmerwaldes und

Fichtelgebirges. Etwas willktirlicher erscheint die Grenze nur

im Norden, wo unsere Untersuchungen yielfach mit der Main-

linie abschlieJ^en, da es den Umfang dieser Arbeit zu sehr yer-

groBerthatte, auch dieses FluBsystem noch in den Rahmen unserer

Untersuchungen einzubeziehen, wenn es auch eigentlich noch

zum Gebiete der Triaslandschaft Stiddeutschlands gehort. Dies

muB einer spateren Untersuchung Yorbehalten bleiben, Yor-

nehmlich yeranlaBte mich aber der Umstand dazu, meine Unter-

suchungen fiir diese Arbeit am Main abzuschlieBen, weil dieser

und seine rechten NebenMsse durch den yielfachen Wechsel

und die Yerschmelzung morphologisch ungleichwertiger Elemente

einige Komplikationen darbieten, welche das schematisch klare

und einfache einheitliche Bild der Entwicklung des FluJsystems

siidlich des Mains nur zu yerwischen drohen.

Tektonik und Morphologie: Die morphologischen Ziige

des so begrenzten Gebietes sind aber yor allem deshalb so klar

und einfach zu deuten, weil hier die Tektonik des Untergrundes

eine iiberaus einfache ist. Die Trias - Juraplatte des Beckens

lagert seit ihrer Bildung im wesentlichen ungestort. Erst im
Miocan wurde durch die Alpenfaltung auch hier die Schicht-

stellung beeinfluBt, indem mit und nach der leichten siidostlichen

Neigung der Schichten schlieBlich auch der Donauabbruch ent-

stand. Im iibrigen erscheint es durchaus mogiich, daB die

ersten Yerbiegungen der Platte yielleicht nicht unwesentlich

alter sind als der Bruchrand.

Der Donauabbruch tritt als nordliche Begrenzung der

bayrischen Hochebene orographisch scharf als Bruchrand her-

. ^) y. Huene: Eine orographische Studie am Knie des Rheines.
Geograph. Zeitschr. VII. 1901.

') y. Staff: 1. c.
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Tor. Wenn man auch lange und selbst heute noch niclit ganz-

lich sichere Daten iiber die Sprunghohe der Yerwerfung hatte,

so war die Tatsache einer Yerwerfung Yon nicht nnbetracht-

liclieni AusmaO doch langst als feststehend anerkannt worden
Erst Regelmann^) aui3erte Bedenken hieriiber und kam zu der

Ansicbt, daB es sich hier lediglich um eine Flexur bandele.

Dementsprechend finden wir auch in den zahlreiclien Auflagen

Fig. 1.

IJbersiclitskartenskizze des bebandelten Gebietes.

der so Yorziiglichen geologischen Ubersichtskarte Yon Wiirtteni-

berg und Baden usw. keinen Brucbrand eingetragen 2). Die

^) z. B.Branca; Schwabens 125 Vulkau-Embryonen Jahresh. d.Ver.
f. vaterland. Natark. i. Wiirttemb. 1894:'95.

^) Regelmann u, a. : Die wichtigsten Struckturlinien im geologischen
Aufbau Siidwestdeutschlands sowie die Erlauterungen zu den div. Auf-
lagen der geol. Ubersichtskarte bis 1910. Zeitschr. d. deutsch. geol. Gres.

1905, S. 299. — Gibt es einen Abbruch der Juratafel am Donautalrand
bei Ulm? Ber. iib. d. Versamml. d. oberrh. geol. Ver. 1908. — Ein Ab-
schiedswort an das vindelizische Gebii^ge. Ber. iib. d. Yersamml. d. ober-

rhein. geol. Vers. 1909. — Zur Tektonik der schwabischen Alb. Centr.-

Bl. t. Min. usw. 1910, S. 307.

Geol. tJbersichskarte von Wurttemberg, Baden usw. 1:600000.
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R,EGELMANNschen Griinde ziigunsten seiner Annahme erweisen

sich jedoch als nicbt stichhaltig, wie das friiher schon Fraas
Kkanz^) soeben aych Bkanxa 2) von theoretiscliem GesichtsjDunkte

aus urteilend, ausgesprochen baben und wie das die Ergebnisse

neuer Tiefbobrungen vor dem Albrande mm zur Evidenz be-

wiesen baben.

Regelmann batte das Fallen der Scbicbten, weil es auf der

Alb nirgends direkt meBbar ist, berecbnet. Da es sicb aber bei

den Berechnungen iiberbaupt nur urn Schicbtneigungen bandelt,

welcbe 3° nicbt erreicben, meist aber nur 1" wenig iiberscbreiten,

und zudem die Grundlagen seiner Berecbnung nicbt anerkannt

werden konnen, so sind dieselben fiir diese Fragen ziemlicb

wertlos. Denn naturgemaB stellen bei der verscbiedenen Zu-

sainmensetzung der groBtenteils massigen o und e-Kalke die beu-

tigen topograpbiscben Hobenlinien das Resultat der Denudation

dar, nicbt aber urspriinglicbe Lagerungsflacben ; denn einmal

miissen biirtere Scbicbtteile langer der Abtragung widersteben

als weicliere, miissen also relativ bober, wenn aucb je nacb

ibrer Harte verscbieden bocb erbalten worden sein, dann aber

waren aucb scbon urspriinglicb die und £-Kalke in verscbiedener

Macbtigkeit abgelagert worden. Zum dritten ware es aber eben-

so ungenau, die Auflagerung des Tertiars, wieFRAAS^) das zu-

geben will, als Scbicbtfuge zur Messung des Fallens zu ver-

wenden, denn es darf nicbt iiberseben werden, daB das Land
Yom oberen Jura an Festland gewesen und stark eingeebnet

worden war. Regelmann selbst bat ja diese Flacbe nicbt als

primare Scbichtflacbe sondern als Abrasionsflacbe anerkannt 5).

Eine ausgereifte Peneplain erhalt aber nicbt urspriinglicbe

Hobenunterscbiede, sondern ist bestrebt sie auszugleicben und
obne Riicksicbt auf Streicben und Fallen in eine tiefere Hori-

zontalebene einzustellen.

NaturgemaB ist daber aucb die Zoneneinteilung der Alb-

platte durcb E-egelmann nocb recbt problematiscber Natur,

1,-8. AQfl.,'bearbeitet von Regelmann. Herausgeg. vom kgl. wiirtt.

statist. Landesamt.
^) Fraas: Donaubrachlinie und Vorries. Ber. iib. d. Versammlg. d.

oberrhein. geol. Ver. 1910. II. S. 77.
'^) Kranz: Weitere Bemerkungen zur geologischen Ubersichtskarte

Siidwestdeutschlands. Centr.- Bl. f. Mn. usw. 191G, S. 82.

^) Branca: Beleuchtung der abermaligen Angriffe W.. Kranz' in der^

Spaltenfrage der Vulkanembryonen des Uracher Gebietes. Centr.- BL f.

Min. usw. 1911, S. 364/65.

*) E. Fraas: Die Tertiarbildungen am Albrand in der Ulmer Gegend.
Jahrb. H. d. Ver. f. vaterl. Nat.- Kunde in Wiirtt. 1911, S. 535.

^) Regelmann: Znr Tektonik der schwabischen, Alb. Ber. d. ober-

rhein. geoL Ver. 1911, S. 29. - >
, ^ :: ; V. ;

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 7
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keinesfalls aber bewiesen; ihr wird auch in Fraas' neuer Arbeit

bereits widersprochen

Regelmann selbst ist audi durch die neuen Bohrungen
noch nicht YeranlaBt worden seine personliche Ansicht YOm
Feblen eines siidlichen Albabbruchrandes fallen zu lassen, wie

aus seinen Erlaiiterungen zur eben erschienenen neuesten Auf-

lage der geologischen Ubersiclitskarte 2) bervorgelit. Er glaubt

die nun tatsaclilicli festgestellten Verhaltnisse immer noch dui'cli

eine Strandverschiebung erklaren zu konnen. Ich selbst kann
zu keiner genauen Yorstellung des Gedankenganges kommen,
dem Regelmann hier folgt; jedenfalls miiBte er seine Andeutung

erst ausfiihren, und bei ihrer Eigenart Yor allem auch weit-

gehend begriinden, ehe man sich ihr anscliliei3en kann. Immer-

hin ist es hocherfreulich, daB doch Regelmann jetzt wenigstens

die Mogiichkeit des Bestehens eines Bruclirandes anerkennt,

indem er in seiner Karte tatsachlich eine A^erwerfung erstmals

eingetragen hat. 2).

Auf dem Albkorper selbst fehlen groBe, nachweisbare tek-

tonische Spalten fast Yollkommen. Nicht so aber in seinem

nordlichen Vorlande. Dort sind sie zahlreich, man weiQ aber

nicht, ob sie auch tatsachlich in den Albkorper eindringen.

Ihrem Alter nach sind sie wohl groBenteils als miocan anzu-

sehen. entstanden mit bezw. im AnschluB an das Einbrechen

der Neckarniederung zwischen Schwarzwald und Alb. Dabei

mag hier die „Horst"3) oder ,,Halbhorst" natur des ersteren

auBer Betracht bleiben. Zahlreich und sicher festgestellt sind

aber auch starke NiYeauanderungen zur alteren DiluYialzeit,

wie solche auch gleichzeitig in den Alpen sich bemerkbar

machten. Kokex stellte fiir das AlbYorland Sprunghohen bis

zu 80 m fest^). Das ganze AlbYOrland wurde wahrend des

alteren DiluYiums gesenkt, bezw. seine Umgebung gehoben^).

AuBer Briichen sind aber Yerschiedentlich auch leichte Auf-

wolbungen der Schichten Yorgekommen. Die bedeutsamste

diirfte die sein, welche in der Richtung Dorzbach - Kiinzelsau

streichend, die groBen Bogen Yon Kocher und Jagst Yerursacht

hat, und in deren sonst weithin an den oberen bis mittleren

') Fraas: a. a. 0. S. 540.

^) Regelmann: Geo]. Ubersichtskarte v. W'urtt. usw- nebst Er-

lauteruDgen. 8. Aufl. 1911.

3) S.UESs: Das Antlitz der Erde. I. 1885, S. 257 u. a.

*) Eck: Bemerkungea fiber geognostische Profile langs wiirttem-

bergischer Eisenbahnen. Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges. 1891.

^) Koken: Geolog. Spezialkarte d. UmgebuDg Yon Kochendorf.

^) H. Reck: liber positiYe und negative Krustenbewegungen in

Siidwestdeutschland. Jahr.-H. des Ver. f. vaterl. Natk. im AViirttemb. 1912.
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Muschelkalk gebundenen Betten stellenweise die iintersten

Muschelkalkhorizonte zutage treten lafit^). Auch weiter im

Osten wird spaterliin noch eine geringe Aufsattelimg, die sich

aus rein morphologisclien Griinden ergibt, zu nennen sein.

Im Osten endlich ist der Jura von dem Urgebirge durch eine

breite von Regensburg bis tiber den Mainlauf Mniibersetzende

Dislokationszone getrennt. Auch hier ist der Jura im all-

gemeinen leicbt gegen SO geneigt, stellenweise im Streichen flacli

eingemuldet. Trias und Jura aber sind an groBen Dislokations-

linien treppenformig YOm Urgebirge abgesunken, bezw. hat

letzteres sich tiber das Vorland erhoben. Diese Zone gab

Anla6 zur Ausbildung starker subsequenter Fliisse. Sie scheint

sehr alt zu sein und gieich wie in anderen Mittelgebirgen min-

destens bereits zur Kreidezeit angelegt und durch die Bewe-
gungen des Tertiars nur wieder yerjiingt ins Leben gerufen

worden zu sein.

Die in der Literatur so haufig anzutreffende Yerkniipfung

von FluBrichtungen und tektonischen E-ichtlinien macht es not-

wendig, auf deren Berechtigung kurz einzugehen, da auch in

der neuesten Literatur noch immer ihr unbedingter Zu-
sammenhang in zeitlich unbegrenzter Folge oftmals ge-

fordert wird und daraus mancherlei Irrtiimer entstehen.

Wir haben gesehen, dafi unserGebiet tektonisch wenig gestort

ist, daJ3 die bekannten Briiche aber grofitenteils tertiar bis diluvial

sind. Diese Briiche ordnen sich nach dem varistischen, (erz-

gebirgischen), hercynischen und alpinen System. Da aber jedes

dieser Systeme nicht eine scharf ausgesprochene Richtimg ver-

folgt und durch einen ganz bestimmten Winkel im Yerhaltnis

zum anderen charakterisiert ist, sondern diesen Richtlinien

recht weiten Spielraum laBt, so gibt es iiberhaupt keine

Linie oder Spalte, welche nicht notwendig einem dieser Systeme

angehoren mtiBte. Da aber alle groJ3eren Spaltensysteme, welche

einer Hauptrichtung folgen, auch Querspriinge und einzelne aus

der Hauptrichtung abweichende Spalten aufweisen, so werden
also schon aus diesem Grunde bei dem Ineinandergreifen von

drei Systemen nicht notwendig alle nachweisbaren tekto-

nischen Linien in ursachlichem Zusammenhang mit dem Spalten-

system stehen, dessen Namen sie infolge ihrer Richtung tragen.

') Vgl. auch E. Fkaas: Die geologischen Verhaltnisse vom Tauber-
tal und Bad Mergentheim. (Jahr. H. d. wiirttemb. Ver. S. LTV), wonach
infolge geringer nach Siiden bin sich verhereader Aufsattelung im
Umpfertal bei Schweigern (245 m), im Jagsttal bei Krautheim (229,3 m\
im Taubertal bei Ingelfingen (215,8 m), mitten im Muschelkalk gebiet
Buntsandstein in der Talsohle erscheint.

7*
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Noeh bedenkliclier aber werden ScMuBfolgerungen, welclie ein-

facli aus einer Richtiing an der Erdoberflache ohne weiteres
einen genetisclien Zusammenhang dieser Riclitung niit dem tek-

tonisclien Untergnmdbau ableiten. Was man lange unange-

fochten in dieser Beziehung bei den Yulkanen tat, das tut man
auch. bei den Fltissen. Man erhob das Yorhandensein der Spalte —

^

wenigstens im Untergrund — zum Dogma und schloB dann aus

dem Yorhandensein und der Riclitung eines Flusses auf diese,

selbst wenn keine Spur von Spaltenbildung an der Oberilache

zu erkennen ist.

So schreibt denn Regelmann z. B.^) die verschiedenen Knicke

TOn Main, Tauber, Jagst und Kocher tatsacblich der Tektonik

des Untergrundes zu: „Yiele Strecken weisen auf den hier Yor-

herrscbenden EinfluB des bercynischen System bin; so die

Strecken Ocbsenfurt- Wiirzburg, Mergentbeim-Wertbeim und
Langenburg-Dorzbacb ; sowie in der AbfluBrichtung Yon Alt-

miibl, Rezat und Bibart, Der alpine EinfLuB spielt aber aucb

nocb deutlicb berein in der WO gericbteten Mainstrecke bei

Ocbsenfurt, im Taubergrund ostwarts YOn Mergentbeim, im Um-
biegen der Jagst bei Dorzbacb und im Verlauf der SN
streicbenden Gipfelboben der Frankenbobe und des Steigerwaldes."-

Hier soli also die Tektonik des Dntergrundes aucb nocb

Berg und Tal in Yerscbiedener Weise beeinfluBt baben, indem

bei ersterem die NS - Entfaltung, bei letzterm die OW- Ent-

wicklung beYorzugt wurde.

Aber nicbt nur dies. Hercyniscbe und Yaristiscbe Struk-

turlinien geboren in ibrer Anlage bereits dem Palaozoikum an^

Gerade unser Gebiet aber geborte im Laufe seiner geologiscben

Entwickelung Yielfacb langandauernden Festlandsperioden an,

welcbe Erosionscyclen scbaffen und reifen lassen . muBten. Ent-

sprecbend sind aucb alte, weitgebend ausgereifte Einebnungs-

flacben langst bekannt. Die Struktur des Untergrundes, deren

EinfluB auf die Oberflacbengestaltung der Erde bekanntlicb

ganzlicb aufbort, wenn ein erosiYer Cyclus seinem Endstadium
nabe ist, indem dieser dann eben alles obne Riicksicbt auf

Harte und Weicbbeit mebr oder minder niYelliert bat (Pene-

plain), batte sicb also nicbt nur yon einem Cyclus zum anderen

yererben, sondern batte auch nacb langen Meeresiiberflutungen

stets erneut sofort wieder auftaucben mtissen.

Ein solcbes Yerbalten ist tbeoretiscb ebenso unwabrscbein-

lich, "wie es aucb den bisberigen Erfabrungen widerspricbt. Wobl
miissen die Hauptziige alter Tektonik in spateren Zeiten

Regelmann: Erlauterungen
.
usw.; 1911, S.46. , :.'.^3:c;:;.afe^: :i.'iH
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wiederbelebt erscheineii, weun im Laufe der Zerschneidung einer

altiibernommenen Peneplain der junge Cyclus aufs neue die

Unterschiede Yon hart und weich aus der alten Landtafel her-

aus modelliert. Aber dies wird in yerscliiedener Schnelligkeit

und in verscMedenem Stadium des neuen Cyclus gescliehen, in

keinem Fall aber in seinen ersten Jugendstadien. Die Schnellig-

keit des WiederherYortretens der alten Strukturelemente wird

einmal in hohem Grade abhangig sein Yon der Starke und Yon

der Richtung, in der die neue Hebung geschah. Eine starke

Hebung wird die Fliisse zu starkerer Kraftentfaltung erwecken

als eine schwache. Die NiYeaudifferenzen, die in Siiddeutsch-

land die alte Peneplain betrafen, waren aber durchweg nur ge-

ring. Sie iiberschritten wenige hundert Meter sicher nicht. Audi
die Richtung der neuen Hebung ist Yon Bedeutung, indem eine

Sehiefstellung der Tafel ira Sinne der alten groBenteils indiffe-

rent gewordenen Entwasserung einfach die Ubernahme derselben

zu weiterem Ausbau durch den neuen Cyclus gestattet, so dafl

die neuen Fliisse als antecedente Fliisse Yielfach mit der pri-

maren konsequenten Richtungstendenz des alten Cyclus iiber-

einstimmen. Erfolgte aber eine Hebung schrag oder entgegen-

gesetzt zur friiheren Entfaltung des FluBnetzes, so werden YOm
neuen Cyclus zunachst weitgehende Adaptionen und Neu-
bildungen konsequenter Flui3taler Yorzunehmen sein, ehe die

Denudation zur feineren Modellierung der alten Yerborgenen

harten und weichen Strukturelemente weiterschreiten kann. Die

notige Konsequenz aus diesen Betrachtungen aber ist, daBin keinem

Falle das erste Jugendstadium eines Flusses bereits die alten

Strukturformen wieder aufleben lassen kann, sondern daB eben-

so, \vie in einem ersten Cyclus die Bildung der konsequenten

Taler Yor dem Ausbau der subsequenten stattfindet, hierzu be-

reits eine gewisse Reife des Cyclus Yorhanden sein mufi. Diese

aber liat wiederum lange Zeiten der tektoniscben Ruhe des Ero-

sionsgebietes zur Yorraussetzung, da ja jede dazwischeutretende

neue Hebung oder Senkung den Cyclus erneut, und somit

wieder Yerjiingt. ' In Siiddeutscbland aber losten sich. seit dem
mittleren Tertiar nicht weniger als drei deutliche Erosionscyclen

ab, so daB es wohl als sicher gelten kann, daB seit dem mittel-

tertiaren CycluS keiner selbstiindig sich mehr Yollstandig ent-

wickeln konnte. Auch heute ist ja-das Erosions-Stadium, in

dem sich die Landschaft befindet, ein durchaus jugendliches zu

nennen — wie sich aus folgendem noch ergeben wdrd. — Aber
andererseits darf auch nicht yergessen werden, daB gerade in

unserem Gebiete, die einzelnen ineinandergreifenden Donau-
cyelen stets zur gleichen Erosionsbasis neu belebt wurden, so
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daB sich ihre Arbeitsleistungen, um so mehr als sie schon in

jugendkraftigem Erosionsstadium gleichsinnig neii verstarkt

wurden, zu gemeinsamer Endsumme addieren.

Wichtig ist aber jedenfalls diesbeziiglich die Feststellung, daB

der junge Cyclus zunadast selbstandig seine Formen schaffen mu6.

Betrachten wir mit dieser Erkenntnis im Auge die Karte

der heutigen jungerosiven Landschaft, so kann es niclit wunder
nehmen, wenn zunachst meistens nicht einmal die jungen, als

Yerwerfungslinien eingetragenen Spalten die Richtung der FluJ3-

laufe beeinflussen, diese yielmehr gewohnlich. ihren Lauf so

fortsetzen, als ob eine Spalte gar niclit vorhanden ware, wenn
aber trotzdem bereits ein wohlentwickeltes System konse-

quenter, subsequenter, obsequenter und resequenter Fliisse die

Landschaft entwassert.

Freilich kann indirekt eine Spalte, wenn sie mit einer

Yerwerfung verkniipft ist, trotzdem den FluB in seiner Tatigkeit

nnd seiner Richtung sehr wohl beeinflussen, indem ein Land-

gebiet, durch das der FluB zieht, seine Hohenlage andert und

dadurch in einen neuen Cyclus der Erosion tritt. Aber die

Spalte als solche ist fiir den FluB in weitaus den meisten Fallen

irrelevant. Dabei sehe ich naturgemaB ab yon offenen klaf-

fenden Spalten und Yon den Erscheinungen der Karstgebiete,

deren subterrane Erosion eigenen Gesetzen folgt').

Als Beispiel wahle ich nur das Verhalten der groBen Sub-

sequenz- Zone, welche das Fichtelgebirge von dem Frankenjura

trennt. Die groBen Randverwerfungsspalten sind im Streichen

meistenteils fluBfrei; im Gegenteil haben viele Fliisse, welche

heute nach Westen durch die Alb flieBen, ihren Ursprung hier

im alteren Gestein der Subsequenz -Zone und setzen ohne irgend

welche wesentliche Ablenkung quer iiber die Randspalten fort;

sind also echte Durchbruchfliisse. Aber andererseits ist der

Parallelismus der Randspalten mit groBen Wasseradernunverkenn-

bar; aber nicht an die Spalten, sondern an die an
den Spalten verschobenen Gesteinsschichten sind
die Fliisse gebunden, welche sich im Streichen der

Schichtkopfe, an der Grenze von hart und weich entwickelt

haben.

So tritt aufs Klarste einerseits die Unabhangigkeit des

erosiven Cyclus von den tektonischen Linien eines Gebietes

vor Augen, wahrend andererseits seine Gebundenheit an den

petrographischen Habitus der Gesteine seines Bereiches ebenso

auffallend ist. Dieses Abhangigkeitsverhaltnis entwickelt sich

') Vergl. z. B. Grund; Die Kursthydrographie. Geogr. Abh. 3 903.
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wahrend der Jugendzeit und schafft dabei den Formenschatz,

der mit der erreichten Reife des FluBgebietes seine weitest-

gehende Anpassung an die stratigraphischen Horizonte und da-

mit die groBte Formenfiille des Landschaftsgebietes erreicjit,

um schliefilich mit zunehmendem Alter an markanter Auspragung
wieder mehr und mehr abzunehmen. Dann nahert sicli die

Landschaft dem praktischen Endziel ihrer Entwicklung, der

Peneplain in immer mehr verlangsamtem Tempo immer weiter.

Mit anderen Worten kurz zusammengefaBt: In einem Ero-

sionscyclus mu6 notwendig nach einem Jugendstadium, welches

die Formenfiille der Landschaft entwickelt, die Friihreife

kommen, welche sie zur hochsten Entfaltung bringt, wahrend
das spate Reife stadium den sanften Mittelgebirgscharakter

der Landschaft bedingt und diesem ein allmahliches Greisen-
haftwerden der Landschaft folgt. Auf die Talbildung also

folgt die Zertalung und dieser die Abraumung'). Die

primare Hauptentfaltung konsequ enter Fliisse wird iiber-

wuchert von den schneller arbeitenden subsequenten Fliissen,

die spater nach der Entfernung der entgegenstehenden Hinder-

nisse allmahlich wieder zu senilerKonsequenz zuriickkehren.

In diesem Stadium aber ziert keine reiche Formenfiille mehr
die ausgeriiumte Landschaft; in den flachen breiten Talmulden,

welche der Peneplain und damit in ihrer Hohenlage dem unte-

ren Denudationsniyeau deridealen.theoretischen baselevel-
plain sichnahern, maandrierenfreidieFliisse, undhochstensin den

basisfernsten Teilen erheben sich noch besonders resistente

Gesteinspartien als monadnocks oder Hartlinge^) iiber die

allgemeine Einebnungsflache. In diesem Stadium aber hat die

Tatigkeit der Erosion fast ihr Ende erreicht, die Unterschiede

Yon hart und weich sind endgiiltigt beseitigt, ohne Riickslcht

auf die Unterlage, also auch ohne Riicksicht auf die Tektonik

streben die Fliisse auf der nur schwach geneigten Ebene der

Erosionsbasis zu. Ein dieser Peneplainlandschaft nahes

Stadium muB unser Gebiet in miocaner Zeit bereits einmal er-

reicht haben.

Eine neu einsetzende jungtertiare Hebung unseres Gebietes

verjiingte sofort auch die Fliisse. Die freien Maander wurden
zu Zwangsmaandern eingesenkt, die alte indifferent ge-

wordene Entwasserung wurde iibernommen, und dann nach der

Richtung der Hebung, in bezug auf die neue Erosionsbasis aus-

gebaut, in genau derselben Weise wie im Yorangehenden

Lowl: Geologie S. 280.

^) Spethmann: Hartling fur Monadnock. Centr. Bl. f.Min.usw. 1908,

S. 746.
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Cyclus. Dies war fiir die Fliisse des Gebietes um so leichter,

als es sich zweifellos nur um relativ geringe, im wesentlichen

gleichsinnig zu dem bereits alteren ScMchtgefalle gerichtete

Hebungen bandelte, welche die senil konsequenten Fliisse

wieder zu normal konsequenten Fl iissen belebten, welche

also einfach „wieder belebte," „antezedente" Fliisse dar-

stellen. Dem Zersclineiden der alten Peneplain aber folgte

auch wieder eine Aupassung an die stratigraphisch Yor-

gezeichneten Harte- und Weichheitszonen des Gebietes, die heute

ja in markantester Weise im Karten- wie im Landschaftsbilde

zutage tritt.

Tektonische Spalten selbst aber beeinflussen das Bild

nicht starker als sie es in friiheren Gyclen getan haben. Der
Regen, der iiber den Pfahl weg aus dem Bobmerwald kommend,
das Bodenwohrer Becken durchquert und abermals in das kry-

stalline Gebirge eintritt, ist daftir ein klassisches Beispiel.

Dnmoglich aber kann nach diesen Ausflihrungen die alte

Tektonik eines eingeebneten Gebietes, dessen Einebnungsflaclie

dann Yom Meere iiberspiilt wurde und machtigen Sediment-

absatzen zur Unterlage dient, sich in der Entwicklung eines

jugendlichen FluBsystems kundtan, das sich im Anschlufi an

eine spatere Hebung entfaltet, wie dies in Siiddeutschland der

Fall ist, solange noch Reste der jlingeren Sedimentbedeckungen

in zusammenhangenden Komplexen vorhanden sind.

Die urspriinglichen Fliisse dieser jiingeren Sedimenttafeln

werden sich zunachst ausschliefilich an die Strukturelemente

dieser anzupassen haben. Und selbst wenn diese zerschnitten

sind und der alte Untergrund freigelegt wird, werden die

Erosionsrelikte der Tafeln allenthalben die Anpassung dieser

der alten Landschaft zunachst ohne jede Riicksicht auf ihre

Struktur aufgelegten (superimpos ed) Fliisse verhindern, so-

lange sie Yorhanden sind. Erst nach ihrer Zerstorung konnte

die Adaptierung dieser Fliisse an die Struktur des nunmehr
als neu gebotenen Untergrundes einsetzen, wenn das Ausmafi

der Hebung ein geniigendes war.

Die Annahme eines friiheren Auflebens alter Anpassungs-

richtungen, ware nur in dem einen Fall in dem oben aus-

gefiihrten Sinne berechtigt, wenn in bezug auf die jiingere

Sedimentdecke zuerst genau die alte Tektonik aufleben

wiirde, welche die jungen Sedim.ente gleichsinnig den friiheren

Bruch- und Faltungslinien Yerschieben miiBte. Die tektonische

BeeinflussLing unseres Gebietes ist aber im allgemeinen eine

sehr geringe; also wird es auch nur eine geringe Beeinflussung

der Fliisse durch die Tektonik geben, zumal deren EinliuB,
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wie das Kartenbild zeigt, Dicht an die Spalten als solche, son-

dern an die durcli dieselben hervorgerufenen Yerschiebungen

der Schichten gebunden ist. Yor allem aber folgen ja die

jimgen Storungen ihrer eigenen, alpinen Richtung, welcbe die

-alteren Spaltensysteme durchquert.

Da aber auch die Triassedimente heute nocli als weite

Tafeln den alten tektonisch gestorten Untergrund verbiillen,

so konnen wir also im allgemeinen nicht die Tektonik des

Untergrundes, am allerwenigsten aber die palaozoiscbe, in den

FluBlaufen der heutigen Landschaft widergespiegelt erwarten.

Dies erhellt um so besser, als es sebr wobl moglich ist, die

heutige Hydrograpbie vollkomraen aiif Grund jiingerer Yorgange

morpbologischer Art einheitlich zu erklaren.

Damit soli aber, wie ich nochmals betonen mocbte, nur

der direkte Einflufi der Tektonik, soweit er sich Yornehmlich

in Spaltenbildung zu erkennen gibt, fiir unser Gebiet im all-

gemeinen in Abrede gestellt werden. Das gleiche gilt nattirlicli

auch fiir andere Landschaften, soweit sie prinzipiell gleicbartigen

Aufbau haben. Wo aber ohne zwischengelagerte jiingere Sedi-

mente eine subaerisclie Einebnungsflache auf altem Gebirge sich

einstellt, ist eine Beeinflussung in dem oben angefuhrten Sinne

meist sehr wohl zu erkennen. In unserem Gebiete aber ware

dies erst zu erwarten, wenn eine jung belebte Tektonik das-

selbe im Sinne der alteren stark Yerworfen, oder aber die

Erosion die jiingeren Sedimente bereits entfernt hatte und nun

auf der alten. „Transgressionsflache" weiterarbeiten wiirde.

Damit soli aber auch keineswegs gesagt sein, dafi es

keine Fliisse gibt, die einer Spalte folgen. Wo eine Spalte im
Sinne der mechanischen Tendenzen eines Flusses lauft, wird sie

sein Einschneiden in yielen Fallen wohl erleichtern und be-

schleunigen konnen, Dann erscheint der FluB an die Spalte

gebunden. Dies ist also sehr wohl eine Moglichkeit, dies mag
sogar gelegentlich Anwesenheit und E-ichtung eines Flusses, den

die normale Entwicklung des FluBnetzes nicht zu erklaren ver-

mag, deuten lassen, eS ist aber keineswegs die conditio sine

qua non, die Grundbedingung fiir die Entwicklutig eines har-

monischen Oberflachenbildes durch die Fliisse.

Das Zuriicktreten tektonischer Faktoren vor rein

morphologischen Elementen ist bezeichnend fiir unser
Gebiet.

Deduktives Schema und Nomenklatur. Die Gestalt

seiner Oberflache werden wir nach einem einfachen Schema sich

entwickeln sehen, das ich hier einleitend kurz skizziere, um
es dann im folgenden auf die Einzelfalle in der Natur ohne
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weiteres iibertragen zu konnen. Dabei wird auch zugieicli
j

die Nomenklatur anzugeben sein, deren ich mich im Text be-

diene, da sonst bei den noch so wenig allgemein angenommenen I

Bezeichnungen leicht MiBverstandnisse unterlaufen konnten. i

Nehmen wir als Ausgangspunkt unserer Betrachtungen eine
|

Peneplain an, die in der Richtung nach Slid abgebogen wurde.
\

An diesen Yorgang kniipft sich zunachst die Entstehung konse- I

qu enter Fliisse (Folgefliisse Pencks), welche der Abdachung
des Gelandes folgend, auf kiirzestem Wege der Erosionsbasis

im Siiden zustreben. Geschali die Hebung gleichsinnig mit '

der bereits friiheren Abdachung des Gelandes, so wird der
j

groBte Teil der jungen konsequenten Stammfliisse von der
j

alten Landschaft iibernommen, also antezedent sein.

Bei sehr schwacher Neigung des Gelandes mag die Uichtung !

manchen Flusses auch durch die Bewirkung unerkannter lokaler

Verhaltnisse eine beliebige, selbstandige erscbeinen. Solche

zufalligen Fliisse, die nicht haufig sind iind meist uur in Ge- 1

bieten fast horizontaler Sctiichtlagerung auftreten, hat Davis I

in sequent genannt, '

Beim Kreuzen der Schichten bieten die ausstreichenden
!

Schichtfugen besonders da, wo sie harte und weiche Gesteine

trennen, die besten Angriffspunkte fiir das rasche Ein- und

Riickschneiden von Nebenfliissen, welche an das Schichtstreichen

gebunden, also subsequent (Unterfolgeflusse Pencks) sind.

Der starkste KonsequenzfluiJ wird auch die starksten Subsequenz-

fliisse entstehen lassen, so dai3 diese im Laufe der Zeit be-

nachbarte KonsequenzMsse abzapfen und ihrem System

einverleiben.

Der Unterlauf des so gekopften alten Konsequenzflusses

hat nun plotzlich seine Quelle inmitten eines breiten Tales, da

dies Tal ja fruher eine Strecke des Laufes seiner gesamten

Wassermasse war. Yon dem Rauber aus aber schiebt oft ein

kleiner FluJ3 die Talwasserscheide immer weiter von der

Anzapfungsstelle nach riickwarts unter gleichzeitiger Entwicklung

eines obsequenten Flusses. Solche Fliisse sind also Rene-
gat en mit inverser, der urspriinglichen diametral entgegen-

stehenden Richtung. Daher hatte Davis sie auch urspriinglich

„inverted rivers" genannt^), diesenNamen dannaberin „obsequent

rivers" umgewandelt^). Obsequente Fliisse sind daher ganz all-

gemein dem Schichtgefalle entgegenflieBende Fliisse. Sie sind

also a priori an subsequente Zonen gebunden, entspringen stets

Davis: The rivers and valleys of Pennsylvania. Nat. geogr.

Mag. 1889. S. 183 ff.

2) Davis: The geographical Journal. 1895.

*
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von dem Steilhang, der Stirne der ausstreichenden Schicht,

und sind daher im allgemeinen klein und unbedeatend Die

riiisse der Stufenlehne dagegen heiBen resequent^).

Ein junger subsequenter Rauber wird also regelmaBig so-

woh] Yon der einen Seite, der Hanglehne, resequente als audi von

der anderen, der Steilstufe her, obsequente Nebenfliisse ent-

wickeln. Diesen dient er als lokale Erosionsb as is. (Oberes
Denudationsniveau).

Aber hier geniigt das System der DAVis'schen Nomenklatur
offenbar nicht ganz, um genetiscli Yerscliiedenes auseinander

zu halten. Denn es haben doch die zur Subsequenzzone

sekimdar konsequenten, kleinen obsequenten und resequenten

Zufliisse eine ganz andere morphogenetische Bedeutung, als das

angefiihrte Beispiel eines zur selben Erosionsbasis abgezapften

inversen Renegaten. Ich glaube daher, da6 es doch gut sein

wird, den urspriinglichen DAVisschen Benennungsvorschlag fiir

diese Gruppe von Fliissen beizubehalten , um sie so mit einem

Wort vollig zu charakterisieren. Ich nenne solche Fliisse da-

her invers-obsequent, wobei jedoch zn betonen ist, da6 diese

beiden Ausdriicke nicht etwa sich einander subordinieren, son-

dern vollwertige Giiltigkeit nebeneinander besitzen, da die

Fliisse invers und obsequent sind.

Diese Benennungen beziehen sich alle auf einen und den-

selben Cyclus in Abhangigkeit von derselben Basis. Nun tritt

aber sehr haufig der Fall ein, daB genetische Beziehungen alter

Fliisse zu einem neuen Cyclus oder auch Beziehungen zweier

gleichalteriger, benachbarter Cyklen im Gebiet des Wasser-

scheidendampfes zum Ausdruck gebracht werden sollen. Dies

ist einfach fiir den Fall, daB die Erosionsbasis ihre Lage bei-

behiilt, da hiervon die Benennungen nicht betroffen werden.

Es erfordert aber eine besondere Bezeichnung, sobald die

Erosionsbasis mit dem Beginn eines neuen Cyclus wechselt,

wie dies ja auch in Siiddeutschland zur Diluvialzeit der Fall

war. Keine Schwierigkeiten bietet dies Yerhalten da, wo der

neue Cyclus seine Fliisse selbstandig schafft. Wenn aber

seine Basis, wie in Schwaben, der alten Erosionsbasis fast

diametral gegeniibersteht, so wird er vielfach groBenteils einfach

das fertige FluBnetz des alten Cyclus iibernehmen, und die

antezedenten Taler lediglich in ihrem Gefalle umkehren. All

diese Falle lassen sich ohne weiteres in alien ihren Beziehungen

') Davis: The geographical Cycle. Geogr. Journ. 1899. S. 481 ff.

^) Davis und Braun: Grundziige derPliysiogeographie. Leipzig 1911.
S. 128. Weniger klar scheint die Anweo dung des Nam ens bei den an-

genommenen Strukturverhaltnissen auf S. 152.



Fig. 2.

Schematisches Beispiel der normalen EnhYasserimg einer Schicht-

stufenlandschaft (H. Reck).

k = konsequent r = resequent

s = subsequent i = insequent _

= obsequent io = invers obsequent.

rig. 3.

Dieselbe Landschaft nach weitgeliender Veranderung ihrer Hydro-

graphie durcli ein fremdes, rauberisch eindrmgendes FluBsystem
•

- ; schematisch dargestellt (H. Reck).

-in^u StammzeicheD wie oben
uk = umgekehrt ug = umgelenkt.
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charakterLsieren, sobald man den gewohnliclien Bezeicknungen

das Wort „iimgekelirt" hinzufiigt. Dieses bringt dann die Be-

ziehung zum jiingeren bzw. raiibenden Cycliis sofort zum Aus-

druck. Aber wiederum ist das Wort umgekehrt nicht etwa als

Erlauterimg der noch folgenden Benenmmg, sondern als eine ihr

coordinierte, gleichwertige Bezeichnung aufzufassen.

So wird ein bereits konsequentes Tal des alten Cyclas

zum umgekehrt konsequenten, wenn ein Quellast der

neuen Erosionsbasis langsam seine Quelle am Talgrund zuriick-

schiebt, so dafi in langsam aber stetig wechselnder Lage immer

eine Talwasserscheide den konsequenten YOm umgekehrt-kon-

sequenten Flusse trennt. Das gleiche kann naturgemaB in

einer subsequenten Zone gescliehen, wenn nun eine Talwasser-

sclieide Yom umgekehrt konsequenten Hauptstamm aus in

subsequenter Richtung ein altes subsequentes Tal eines einem

anderen Strome tributaren Flusses hinabwandert und dessen

Talgefiille umkehrt. So entstehen umgekehrt-subsequente
Flusse. Ihre obsequenten und resequenten Nebenfliisse er-

scheinen dann umgelenkt. Olfenbar konnen aber auch

resequente, selten wohl auch obsequente und invers obsequente

Strecken Yom gieichen Schicksal betroffen werden wie subse-

quente und in umgekehrt-obsequente und umgekehrt-
resequente verwandelt werden,

Charakteristisch fiir alle diese Fliisse ist also ihre Umkehr
in einem alten Bett, mithin die Lage ihrer Quelle an einer

Talwasserscheide. Betont sei auch nochmals, daJ3 obsequente

und resequente Flusse nur an eine Subsequenzzone gebunden

auftreten konnen.

Dies laBt schon erkennen, da6 von der Gruppe der um-
gekehrt en Flusse die der umgelenkt en geschieden werden

muB. -^">r rif
'

AuBer den schon genannten Nebenflussen subsequenter

Zonen bediirfen auch die auffallenden, spitzwinkelig den

urspriinglich konsequenten Hauptstammen zufiieJ3enden Neben-

fliisse einer ihrem Verhalten entsprechenden, sinngemaBen Be-

zeichnung, sobald ihre Hauptstamme zur neuen Basis umgekehrt

sind, denn ihre veranderte Abflufirichtung ohne Veranderung

des groBten Teiles ihres FluBbettes andert ihre morphogene-

tische Bedeutung.

Besonders auffallend ist ihre Erscheinung hei den Neben-
flussen umgekehrt konsequenter und resequenter Stammadern,
bei denen die Nebenfliisse bis kurz Yor der Mundung beider-

seitig dem HauptfluB entgegenflieBen, etwa nach dem Bilde

eines umgekehrt befiederten Pfeiles., Der scharfe Knick des
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Mundungsknies, dessenScharfe mit zimelimendem Alter abnimmt,

ist ein Charakteristikum dieser Nebenfliisse.

Da diese Fliisse also einen Yollig neuen Zug in die normale

morphogenetisclie Entwicklung eines neuen Cjclns bringen,

miissen sie auck besonders benannt werden. Ick mockte sie

daher je nach ihrer ursprtinglichen Anlage umgelenkt konse-
qnente, umgelenkt resequente und umgelenkt obse-

quente Fliisse nennen.

Samtliche Fliisse aber, die erst das Einschneiden der

ihnen tibergeordneten Taler ins Leben rief, lieBen sich im
Gegensatz zu den primar konsequent angelegten Stammadern
zur Gruppe der sekundar konsequenten Fliisse zusammen-
fassen, wie y. Staff ^) das Torgeschlagen hat, der des ferneren

audi nocli, ganz allgemein zusammenfassend, der Gruppe der

subsequenten Fliisse samtliche anderen Fliisse der Land-
schaft als indifferente gegeniiberstellt.

Alle diese dargestellten Taltypen und Flui3typen werden
wir in unserem Gebiete auch in der Natur wiederfinden, und
ihrem System alle Talziige der Landschaft eingliedern konnen.

Dieses System aber im Verein mit weiteren Beobachtungen

der Talstruktur und der geologischen Verhaltnisse gibt uns

die Mittel an die Hand, nicht nur die heutige Oberflachen-

gestaltung einheitlich zu erklaren, sondern auch ihre historische

Entwickelung zu verfolgen und in den Rahmen der geologischen

Zeitrechnung einzufiigen.

II.

Der Donanlauf* und seine Oeschicltte.

a) Die Donau oberhalb Ulm.

Vergleich zwischen Donau und Rhein als Erosionsbasen. — Gefalls-

kurven. — Relatives Alter. — Wutachabzapfung. — Wutach und Neckar
als die Donau bedrohende Rauber. — Entfernung von der Erosions-

basis. — Alteste Donau. — Die praeobermiocane Landoberflache. —
Hebung des Schwarzwaldes. — Die Anlage desQuellgebietes der Donau.

—

Die pliocanen Dq-Schotter. — Ihr Alter. — Ihr Vorkommen. — Ihre

Verkniipfang mit der Donau. — Alter und junger Dooaulauf bis Ulm. —
Maander. — Zwangsmaander. — Umlaufberge. — Blautal.

Die Wasserscheide zwischen Donau und Rhein, die heute

quer durch das Gebiet verlauft, zeigt eine eigentiimliche

Gestaltung und nur wenig Abhangigkeit von den Hohenziigen

der Berge. Dies ist das sicherste Zeichen, das sie noch jung

V. SxAFFt a. a. 0. S. 168.
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und wenig stabil ist, daB sie also zwei FliiBsTstemen angeliort,

deren erosive Krafte noch nicht aequilibriert sind.

Sie lauft von den Hohen des siidlichen Schwarzwaldes

j

herab iiber die Niedenmg des obersten Neckargebietes, betritt

i

dann den Kamm der Alb, um aber in der Riesgegend in

weitem Bogen in das tief denudierte Yorland vorzustoBen, kelirt

dann zum Albrand zuriick, folgt ihm aber nur auf eine kurze

I

Strecke, diirchquert dann den frankischen Jura und lauft

I

Mnauf zu den Hohen des Fichtelgebirges. (Yergl. Fig. 1).

j

Dieses eigentumliche Verhalten wird genetisch. noch Stiick

j

fiir Stiick zu erklaren sein, aber sicherlich ist es in seiner

jetzigen Existenz die letzte Leistung der jetzigen Erosionsbasen,

i des Rheins und der Donau.

I

Werfen wir daher vorerst nur kurz einen vergleichenden
' Blick auf die Gefallsverhaltnisse dieser beiden Strome, um
! sogleich zu sehen, welcher von ihnen jetzt der begtinstigtere

ist, welcher also die heutige Wasserscheide voriibergehend

j

festgelegt hat, da er der aktiv Handelnde, der Rauber, gegen-

iiber dem Beraubten ist.

R h e i n :

• Meereshohe

Austiittst. aus dem
Bodeuseee . , 394,5 m

Basel .... 250 „

StraBburg ... 137 „

Mannheim ... 87

Mainz .... 78

Entfemung
in km

ca. 95 km — Gefalle 145 ra — 1^5 *^
00

. 115 „
-

„ 113 „ = 0,98 o/oo

V 115 „
—

. 50 „ = 0,43 %o

„ 60 „
- 9 „ 0,15 %o

Donau

Donaueschingen

Ulm ...
Regensburg .

Passau . . .

Meereshohe
in m

m

Entfernun^
in km

688

466

340

267

^-'^ 00

0,74 %o

0,66 O
'nn

yd. 120 km — Gefalle 222 m

„ 170 , - „ 126 „

„ 110 „ - „ 73 „ , „^

Diese Zahlen ergeben fur die ca. 385 km. lange Rhein-

strecke ein mittleres Gefalle von 0,82 %o, fiir die ca. 400 km
lange Donaulinie 0,95° oo-

—
Bedenkt man aber, dal3 diese nur so wenig verschiedenen

Zahlen im einen Fall das Gefalle des Mittellaufes eines

Stromes, im anderen aber das des Oberlaufes darstellen, so

ergibt sich, daB die FluBkurve des Rheins dessen groBere

Jugendlichkeit gegeniiber der Donau klar zum Ausdrack

kommen laBt.
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Dies Yerhaltnis ergibt sich noch klarer, wenn man bei

einem solchen Vergleich die oberste Donaustrecke auBer aclit

laBt und somit nur Teile des Mittellaufes der Strome Yergleicht.

Dann kommt die schwache ausgeglichene Kriimmung des

alternden Donaubettes noch deutlicher zum. Ausdrack gegen-

liber dem rheinaufwarts rasch zunehmenden Gefalle dieses

jugendlichen Stromes.

Als „alternd" und „j u g en dl ich" sind diese
Fliisse eben schon durch die Boschungen ihrer
Betten c h a r a kt e ri s i e r t , aber naturgemaB bezieht sich

dies nur auf den heutigen Erosionscyclus, nicht aber auf die

erste Anlage der FluBtaler selbst.

Die Anlage des Rheins ist ja wohl zweifellos die altere.

Sie wird mit der oligocanen Entwicklung des Rheintalgrabens

zusammenfallen. Damals aber floB der Rhein nach Siiden.

Seine Umkehr nach Norden erfolgte erst zur mittleren Diluvial

-

zeit. Die Anlage der Donau dagegen ist sicher nicht alter als

mittelmiocan.

DaB aber fiir die erosive Gesammtleistung eines Flusses

nicht nur die Boschungsverhiiltnisse und die Wassermenge
maBgebend sind, sondern auch die Entfernung von
der Erosionsbasis eine groBe RoUe spielt, zeigt sich am
besten im obersten Donaugebiet. Die Donauquellen liegen viel

hoher als der im Siiden ihnen so nahe Rhein. Trotzdem aber

jene ein starkeres Gefalle haben als dieser in dem behandelten

Gebiet, verlieren sie ZufluB auf ZuHuB an ihn; denn durch seine

tiefe Lage gestattet er kleinen Seitenbachen ein rasches Ein-

schneiden und Riickwartsverlegen ihrer Quellpunkte. Miinden

doch hier die Rheinnebenfliisse durchschnittlich in 200—300 m
geringerer Meereshohe in den HauptfluB als die Nebenflusse der

Donau in diese.

Auf diese Weise kam es zu der klassischen Abzapfungi
der Wutach am westlichen Schwarzwaldgehange^). Sie ge-

horte noch in jugendlicher Vergangenheit dem FluBsystem der^

Donau an. Doch fiel ihr ein jugendstark im Streichen der

Schichten von Siiden her vordringender kleiner Bach in die

Flanke und enthauptete ihren Unterlauf, indem er ihren Ober-

lauf von der Uberfallstelle an zum Rhein hin ablenkte. In

scharfem coude de capture biegt der W-0 gerichtete Wutach-

oberlauf unweit Blumberg plotzlich nach Stiden um.- Heute

ist in der (subsequenten) Richtung dieser Anzapfung ein Bach'

') Vergl. hierzu z. B. Bl. 5 d. tlbersiclitskarte vou Baden 1 : 200000"

(m. braunen Hohenkurven u. blauen Fliissen). , • . : ; :
I
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von der Anzapfungsstelle aus bereits abermals 6 km nach

Norden vorgedrungen, und droht nun den ganzen oberen Donau-
lauf abzufangen^ da er sein Bett rascher yertieft als diese.

Die Anzapfungsstelle iinfern Blumberg zeigt nocli deutlich

die genetische Zusammengeborigkeit von Wutachoberlauf und
der laeutigen Aitrach als altem Unterlauf. Abgesehen von den

Terrassen, die obne Abweichung oder Knick nur von der kurzen

Quertalzone des Raubers unterbrochen von dem oberen Talstiick

ins untere der Aitracb sich fortsetzen, ist heute nocli die Tal-

wassersclieide bei Blumberg „eine moorige Flache, die ihr

Wasser teils durch die Aitrach zur Donau, teils durcli einen

' Fig. 4.

Karteiiskizze der Wutachabzapfung bei Blumberg. '

'

MaBstab ca. 1:600000.

kleinen (invers-obsequenten) Bach zur "Wutach sendet, welche

dicht nebenbei fast 180 m tiefer in eng eingeschnittenem Tal

zum Rheine rauscht."^). .

Biese Abzapfung ist meines .Wissens die alteste aus

Deutschland beschriebehe; schon Schill^) hatte sie ganz richtig

erkannt, wenn er auch den Yorgang, entsprcchend der damals

allgemein herrschenden Ansicht der alteren Schule, etwas anders

deutete, als man ihn heute als zu Recht bestehend erkannt hat.

Da man friiher die aktive Tatigkeit der Fltisse immer unter

dem Gesichtspunkte verfolgte, daB ihre Bewirkung von der

Quelle herab erfolge, wahrend man heute umgekehrt ihre Wir-

kungen vom Unterlauf aus, bezw. von der Erosionsbasis aus

nach aufwarts sich reguliert denkt^i so war es « nur eine logische

Folge jener alteren Theorie, dafi Schill die Wutach gewisser-

maBen plotzlich und gewaltsam an einer besonders begiinstigten

Stelle aus ihrem alten Bett ausbrechen- und sich, mit ihren

eigenen Wassern ein neues tiefes Tal zum Rheine hiu : ausnagen

^) PENCK: Talgeschichte der obersten Donau. 28. H. d. Schrift d.

Ver. f. Geschichte d. Bodensees u. s. UmgebuBg. 1899.
^) Schill: tlber Lauf und Wirkungen der Wutach im Schwarz-

walde. N. Jahrb. usw. 1853, S. 806 wd 1856, S. 667.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 8
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lieB, wahrend nach der jetzigen Anschauiing ja gerade umge-
k.ehrt das mit der Wiitacli zunachst vollig auBer Ziisammenhang
stehende, Yom Rhein aasgehende Tal durcli sein rasches Wachs-
tum in den Bereich des alten Tales kommt und es sozusagen

iiberwuchert.

Aber aiich Yon Nord^n her Yerliert die Donau staudig an

Einzugsgebiet durcli das Yordringen des Neckars. Dies wird

sich im folgenden noeli des naberen ergeben. Hier sei nur darauf

hingewiesen, daB die starke B e einflussung der Erosion
darch die Basisferne auch imgleichen Flufigebiet gerade

an Wutach und Neckar klar YOr Augen tritt. Beide dringen in sub-

sequenter Ricbtung aut die konsequenten Donauquellfliisse ein. Es
wird noch zu zeigen sein, da6 der Eschachbach die letzte wicbtige

Abzapfung des Neckars war. Aber jenseits dieser Stelle hat

der FluB bis zu seiner Quelle ein Yiel geringeres Gefalle als

der korrespondierende kleine Bach, der sich jenseits der An-

zapfungsstelle der Wutach entwickelt hat und gegen die

Donaulinie YOrgeht.

Er fallt in seinem ca. 6 km langen Lauf ca. 150 m, d. h.

er besitzt ca. 2,5% Gefalle, wahrend das FluBbett des Neckars

oberhalb der Eschachmiindung auf die gleiche Langserstreckung

ein Yiel geringes Gefalle hat, das nach oben bin immer mehr
Yerliacht und schlieBiich in einer moorigen Hochflache. welche

die Quellen des Neckars birgt, fast ganz aufhort').

Trotzdem also der Neckar in tieferer Lage in den Rhein

miindet als die Wutach, hat diese doch starkere Erosionskraft

infolge ihres kurzen Laufes. Wenn also auch der Neckar noch

Yon Norden her Yordringt und sein FluBgebiet YergroBert, so

ist es doch Yor allem die Wutach, welche YOn Siiden her der

Donau zuerst ihre Quellaste abzufangen droht.

Diese Yerhaltnisse aber zeigen klar, daB
ein FluB nicht nur je ausgereifter er ist,

sondern auch je weiter er Yon seiner Ero-
sion s b a s is entfernt ist, desto weniger be-
fahigt ist, sein Einzugsgebiet zu YergroB. ern,
bezw. Yor Beraubung zu schiitzen, was fur die

Beurteilung der Yerhaltnisse im folgenden noch Yon Wichtigkeit

sein wird.

Dies gilt auch im GroBen fiir Rhein und Donau. Ersterer

hat nicht nur spater als diese seine heutige Erosionsbasis

erhalten, sondern er ist ihr in dem behandelten Gebiet auch

Yiel naher als die Donau der ihrigen in dem femen Schwarzen

^) Vergl. Bl. SchwenniDgen. Geognost. Atlas v. Wiiittemb. 1 : 50000.
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Meer. Niveaiianderungen der Meeresspiegel werden daher yiel

friiher den Rhein und seine Nebenfliisse bewirken, als die

Donau, da diese Bewirkiing ja stromaufwarts Yorschreitet und
regional wirkt. Anders freilicli kann dies mit Bewegungen yon

SchoUen sein, die sich im Bereich des Flusses selbst erheben

Oder senken. Solche tektonische Bewegungen des festen Landes
konnen sehr wohl selbst so lokal sein, da6 sie nur wenige

Nebenfliisse eines groBeren Stromes beeinflussen, wofiir aus

unserem Gebiet ebenfalls noch ein typisches Beispiel anzuftihren

sein wird.

Als gesichertes Resultat dieses mehr
geographisch gehaltenen Ve rgleiches der
beiden Erosionsbasen Siidwestdeutschlands
im Siiden und im Westen ergibt sich jeden-
f a 11 s das eine, daB heuteder Rhein seinen
Nebenfliissen ein giinstigeres Denudations-
niyeau bietet als die Donau den i h r e n.

Es wird nun za yerfolgen sein, inwieweit sich diese Ver-

hiiltnisse auch fiir die geologische Yergangenheit
bewahrheiten, bzw. in welchem MaBe die Donau yom Rhein in

ihrer Entwicklung gestort wurde. Denn daB der Rhein der

erobernde, die Donau aber das beraubte FluBsystem ist, das

hat der typische Fall der Wutachabzapfung im Suden der

Donau bereits deutlich zu erkennen gegeben.

Gleiche Yerhaltnisse aber treten auch nordlich der Donau
auf und zeigen, daB diesem Fall nicht nur lokal beschrankte

Bedeutung zukommt. Beyor wir aber auf diese eingehen, sei

der Entstehung des obersten Donaulaufes kurz Erwahnung
getan, woriiber wir Fenck^) eine yorziigliche , kleine Schrift

yerdanken, an die sich stromabwarts dann sehr schon die

Untersuchungen Dietrichs^) uber die alte Donau anschlieBen.

Penck wies nach, daB die Hauptrichtungen der yom
Schwarzwald herabkommenden Quellaste der Donau, wie auch

diese znnachst selbst konsequent sind, und die einzigen, spar-

lichen Reste einer friiher weiter yerbreiteten Entwasserungs-

richtung darstellen, welche ihre Fliisse der Abdachung und dem
Fallen der Schichten entsprechend auf kiirzestem Wege zum
nahen Meere fiihrte.

Dieses Meer war das mittelmiocane Molassemeer,

das zunachst noch weithin iiber die Alb transgredierte. Damals

^) Penck: Die .Talgeschichte der obersten Donau. 1. c. 1899.

2) Dietrich: Alteste Donauschotter auf der Strecke Immendingen-
Ulm. N. Jahrb. f. Min. usw. Beilg.-Bd. XIX. 1904.

8*
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also konnte eine Donau im. heutigen Sinne iiberhaupt noch

nicht existieren. Ebensowenig aber gab es damals bereits

einen Donauabbrucli wie heute. Die heutigen Schichtverbiegungen

der Juratafel wareu zu jener Zeit nocb nicht vorhanden; zweifellos

bestand aber zwischen Alpen und Alb damals bereits eine

Synklinale, in der sich die Sedimente der unteren und oberen

Molasse zu gewaltiger Machtigkeit ansammeln konnten. IJber

Bau und Anlage derselben wissen wir nichts. Es ist aber

nicht als wahrscheinlich zu bezeichnen, daU ihre Entstehung

die Tafel des oberen Jura in ihrer Lagerung nennenswert be-

einfluBte. Andererseits ist es auch bei der so ruhigen Lage

der Sedimente nur wahrscheinlich, daB die Hebung, welche die

Landschaft zur oberen Jurazeit iiber den Meeresspiegel brachte,

nur gering war und die Schichten en bloc hob, ohne ihre

horizontale Lage wesentlich zu storen. Ebensowohl ware

natiirlich theoretisch auch die Annahme zulassig, daB die

Juratafel stabil blieb und nur das Umland absank. Auf das

relative Yerhaltnis von Hebung und Senkung bin ich an anderer

Stelle eingegangen^).

Die tiefe Synklinale des geologischen Untergrundes der

oberbayrischen Hochebene im Yerein mit der relativ ungestorten

Lagerung des nach Norden sich anschliei3enden Gebietes lassen

also sehr wohl die Moglichkeit offen, dafi zur mittleren Miocan-

zeit schon Briiche oder Fiexuren parallel dem sicher jiingeren

heutigen Donaubruchrand bestanden.

Die einzige durchgreifende Lagerungsstorung der Alb-

schichten besteht in einer ganz leichten Yerbiegung nach SO.

Auf diese Yerbiegung wird sich vielleicht die "Wiederbelebung

der Erosion im mittleren Miocan zuriickfiihren lassen.

Yon alteren Storungen aber ist hier nichts bekannt. Yom
oberen Jura bis ins mittlere Tertiar lagen die Schichten also

annahernd horizontal und ungestort, wenn sie auch wohl schon

eine ganz geringe siidliche Neigung besaJ3en, und machten

wahrend dieses langen Zeitraumes einen oder einige subaerische

Cyclen durch. Denn marine Kreide ist heute in dem Gebiet

nicht vorhanden, und es spricht nichts dafur, dafi sie jemals

vorhanden war. Auch das Eociin und das i tibrige altere

Tertiar lieferte in Gestalt von Bohnerzen nur sparliche auf

festem Land gebildete Produkte. -

V In pramiocaner Zeit war danach die Juratafel tektonisch

so gut wie ungestort; aber auch dann hatte sie langst zerstort

"r^J H.' Reck: tiber positive und negative Erustenbewegungen, in

Siidwestdeutschland. Jahrh. d.'Ver, f. vaterl. Naturk. i. Wlirtt. 1912.
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sein miissen, wenn; sie sich jemals bedeutend iiber das untere

Denudations-Niveau erhoben hatte; dies ist eine notwendige

Forderung fiir einen derart langen Erosionscyclus, wie er vom
oberen Jura bis zum mittleren Tertiar geberrscbt hatte. Dieser

Cyclus muB ein der Baselevelplain nahes Gelande geschaffen

haben^ und wir sind nach alien Erfalirungen dazu berechtigt

anzunehmen, da6 zuletzt vomehmlicli senil Itonsequente Fliisse die

Landschaft durcbzogen,welche der neue Cyclus iibernehmen konnte.

Aber schon die mittelmiocane Peneplain hatte wie die

heutige Landschaft eine Erosionsbasis im Siiden und im Westen.

Im Siiden das Molassemeer, im Westen den Rheintalgraben.

Aber auch die Meere jener Zeit waren Niveauschwankungen

unterworfen^ wie die^ Absatzverhaltnisse ihrer Sedimente an-

zeigen, Trotzdem lag noch zu Beginn des neuen Cyclus WeiiJ-

jura weithin iiber die Hohen des Schwarzwaldes gebreitet.

Die weitgehende, Erhaltung der Weifljuradecke bis ins Ober-

miocan ist also: ein ungemein wiehtiger Faktor zur Beurteilung

des Wesens der mittelmiocanen Peneplain. Sie beweist, dai3

die alteren Schwankungen doch niemals den Charakter der Land-

schaft als Peneplain wesentlich hatten beeinflussen konnen,

daB also das Land stets nur eine wenig iibesr den Meeres-

spiegel erhobene Ebene gebildet hatte. .

'

Die danialige Schaffung und Erhaltung der Peneplain er-

fordert aber weiterhin die Annahme, daU die erosiven Krafte

der westlichen und siidlichen Erosionsbasen gut ausbalanciert

waren. 'N flache und stabile Wasserscheide konnte

die: beiden Flufisysteme getrennt haben. ; ,

,

' Wo / aber ,
lag diese Wasserscheide? Hieriiber haben mir

meine morphologischen Studien, kein6 sicheren Anhaltspunkte

gegebeu v einige : diesbeziigliche Vermutungeh und ihre Be^

griindung werdeh noch. spater .kurz zu ;
erwahnen sein. ;

Es^ wird in dieser Arbeit noch zu erweisen sein, i daft die

jungtertiaren Cyclen in unserem Gebiet ausschliefilich TOn der

DOnau beherrschti wurden.' Diese muBte daher diie Ursache fiir

die heutige Gestaltung ider Erosionsrander :; der j Alb ; werden,

eine Tatsache, die auch deutlich genug in der dem Donautal

parallelen Erstreckung des
.
nordlichen Erosionsrandes der Alb

zum Ausdruck kommt.. Das^ scharfe Knie,: das im Altniiihl-

gebirge 'de-r Erosionsrand des Juragebirges macht, Termag die

Donau aber gerade deshalb in seiner priiharen Anlage nicht

wohl zu erklaren,
:

(Vgl. Fig. 1.) Es findet sich auch weiter

im N W, wo der
,
harte Keupersandstein eine ' ahnliche, wenn

auch :Weniger aus^esprochene; Wand gegen das Miischelkalk-

Yorlahd bild et, ' nur' mehr schwach anged^utet ; noch weiter nach
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NW aber verklingt diese Form Tollkominen. Zudem ist hier

das Ausstreichen der Schichten nun in einer Riclitung gelegen,

welche von der des schwabischen Albrandes durchaus abweicht,

und aucb in dieser Beziehung seine Unabhangigkeit Yon der

Donaulinie dokumentiert.

Dies insgesamt aber deutet klar darauf bin, daB in NW-
Richtung der EinfluB der Donauerosion immer scbwacher

wurde, dafi hier der schon pramiocan angelegte Erosionsknick

in letzter Ursache anf die von einem anderen Denudations-

niveau ausgehende Erosion ziiriickzufiihren ist, auf die Rhein-

talebene.

DaB der Knick der Juraschichten in abnlicber Art wie

beute schon beim Beginne des oberen Miocan bestand, ergibt

sich mit Notwendigkeit aus einer Diirchsicht der Arbeiten

GoiBELs^) und BRA^'CAS'''). Seine Anlage diirfen wir also mit

Sicherheit einem praobermiocanen Cyclus^) zuschreiben.

Dies ist auch theoretisch gar nicht anders zu erwarten.

Das flachenhafte Einsinken der Basis des jungtertiaren Gyclus

muJ3te auch auf die ganze Flachenerstreckung hin seine uber-

nommenen alten konsequenten Fliisse neu beleben. Es muBte

also ein in groBen Ziigen mit der Richtung der Erosionsbasis

"iibereinstimmendes flachenhaftes Yordringen der Erosion nach N
stattfinden. Nichts aber konnte dann den plotzlichen Wechsel

auffallend starker und auffallend schwacher Erosion erklaren,

welcher auf einheitlich struierter Flache ansetzend in unmittel-

barer Nachbarschaft hier, in der Keuperlandschaft Frankens,

die Juraschichten entfernte und ihre Unterlage wegraumte, dort

aber, im Frankenjura selbst, fast nichts zu zerstoren vermochte.

Dieser heutige Knick erklart sich am einfachsten ent-

schieden dadurch, daS er von dem obermiocanen Cyclus in

seiner Anlage bereits iibernommen, daB er aber urspriinglich

durch einen alteren VorstoB der Erosion vom Rheingebiet her

geschaffen worden war.

Wenn dem aber so war, dann lag die praobermiocane

(mittelmiocane) Peneplain nicht auf einheitlichem Schicht-

') Gumbel; Die frankische Alb.

2) Branca: Schwabens 125 Yulkanembryonen. Jahrb. d. Ver. f.

vaterl. Natark. i. Wiirtt. Stuttgart 1894/95.
— u. Fraas: Das vulkauische Ries bei Nordlingen. Abh. d. Kgl.

preuB. Akad. d. Wiss. 1901.
^) Ich werde der Kiirze halber den im AnschluB an den Riickzug

des mittelmiocanen Molassemeeres einsetzenden ErosioQScyclus im
folgenden stets als „obermiocanen Cyclus" bezeichnen, wobei ich aber

ausdriicklich betone, daB sein Anfang ncch im Mittelmiocan liegt, und
er auch moglicherweise noch andererseits im obersten Obermiocan be-

reits von dem noch zu nennenden „pliocanen Cyclus" abgelost wurde.
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dann aber hatte sie auch einen bereits friiber einmal be-

stebenden Albrand^) zerstort.

Grofiere Sicberbeit und vielleicbt beweisendes Material fiir

diese Frage konnte man sebr wobl Yon einer analogen morpbo-

logiscben Untersucbung des Rbeintales und seiner Grenzgebiete

erwarten, wie sie bier fiir die Donau durcbgefiibrt werden soil.

Derartige Grenzfragen am Beriibrungspunkte zweier grower

FluBsysteme lassen sieb eben nur dann zu sicberen exakten

Resultaten durcbfiibren, wenn man die Gescbicbte beider Ge-

biete stets yergleicben kann. Hierzu feblt aber beute nocb

jegliebe exakte Grundlage in der bestehenden Literatur.

Wenn also aucb der Entwickelungsgang der praober-
miocanen P e n e p 1 a i n nocb niebt naber zii fixieren ist,

so ist docb die Tatsacbe ibres einstigen Vorbandenseins um
so sicberer und dient als Grundlage fiir die nun
folgende Entwickelung der Landscbaft.

Wir waren bei dieser Betracbtung Tom Strande des mittel-

miocanen Molassemeeres ausgegangen, das zur Zeit seiner

groBten Ausdebnung weitbin iiber die Alb transgredierte. Wie
Yorber scbon einmal im Oligocan, so wieb dieses Meer bald

zuriick, wurde brackiscb und scblieBlicb ausgesiiBt. Besonders

das Obermiocan ist dann ausgezeicbnet durcb seinen Reicbtum

an SiiBwasserbildungen. Dieser ganz allmablicbe Wecbsel

deutet einerseits zwar auf ebenso langsame Erbebung des

Landes iiber den Meeresspiegel, womit die Erosion des neuen

Cyclus wieder einsetzte, andererseits aber zeigen scbon die

mittelmiocanen marinen Scbicbten durcb rascbes Auskeilen,

doppelte Strandfacies^) u. dgi. den etwas sprungbaften Beginn

der Hebung, die vielleicbt gerade damals mit der ersten Anlage

des Donaubrucbrandes begann.3)

Aber der tektoniscben Tieferlegung der Erosionsbasis

arbeitete damals mit Erfolg die Auffiillung des gesenkten

Beckens durcb SiiBwasserbildungen entgegen. (Obermiocane

(obere) SiiBwassermolasse) ; aucb andere Griinde mogen die

morpbologiscbe Indifferenz des Brucbes zu jener Zeit mit bewirkt

baben; jedenfalls aber bestand zur Mittelmiocanzeit ein Albbrucb,

wie er beute den Siidrand der Alb kennzeicbnet, keineswegs,

wie icb das des Naberen an anderer Stelle begriindet babe.

') Im Frankenlande aber nicht im Gebiet der beutigen Neckar-
niederung zwischen Scbwarzwald and Alb bestehend!

-) Fraas: -a. a. 0. 1911.

^) H. Reck: Zur Altersfrage des Donaubrucbrandes. Zentr. Bl. f.

Min. usw. 1912.
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Dies dokuiueutiert sicli zur Evidenz a us der
uoch zu besprechendenUnterbrechung des plio-
canen Donaulaufes durch den Abbrucli. (Vgl.S. 130 ff.)

Yerfolgeu wir nun die Quellaufe der Donau, Brege und
Brigach, so zeigt Pencks^) Arbeit und Karte sehr schon ihre

konsequente Entstehung und spatere subsequente Zusammen-
fassung. Heute tritt die aus ihnen zusammengefaBte Donau in

steilwandigeni Durchbruchstal in den Albjura ein. Oben auf

der Holie der Kalkplatten aber liegen zwischen Geislingen und
Tuttlingen^) mehrfach kleine Reste marinen Tertiars. Penck

faBte dies nacb Funden von Mastodon angustidens als Ober-

miocan auf und verlegte desbalb, da die heutige Talbildung

Tollkommene Unabhangigkeit von diesen und anderen ahnlichen

Yorkomninissen zeigt, die Zeit der ersten Talanlagen des

heutigen Donausystems in die nacbmiocane Zeit.

Dieses Argument diirfte aber nicht ganz stichhaltig sein;

denn einnial ist ein Teil jener Juranagelfluhen, um die es sicb

hierbei handelt, sicker niarin; die jiingste marine Transgression

endet aber nock im unteren Mittelmiocan ; ferner ist- auch

Mastodon angustidens nickt auf das Obermiocan besckrankt,

sondern greift ins Mittelmiocan hinab,^) was seinerseits mit der

Vergesellsckaftung mit marinem Mittelmiocan kier sekr gut

iibereinstimmt. Zudem betracktet Penck selbst neuerdings

Mastodon angustidens an anderer Stelle als Leitform des

Mittelmiocans*). Man kann also beziiglick, der Zeit der Tal-

bildung kieraus nur feststellen^ daB sie sicker nickt alter als

mittelmiocan war. .
.

Die marine Juranagelfluke Pencks aber kat nack diesem

Tielfack den Habitus sckuttkegelartiger Aufsckiittung. Sie

bestekt stellenweise fast nur aus einem Konglomerat von Weifi-

juragerollen. Dies ist beweisend fiir die nock zu jener Zeit

weit auf den Sckwarzwald kinaufgreifende Erstreckung der

WeiBjuradecke, deren Vorkandensein ja auck durck auderweitige

Funde^) erwiesen wurde. - ^-
, .

Das Auftreten von Jurasckuttkegeln mit
.
grobem Material

gerade am FuBe des Sckwarzwaldes sckeint mir aber nock

weiter wicktig zur Feststellung der.Tatsaeke, da6 kier jugend-

licke Fliisse entstanden w^aren, welcke, in konsequenter Ricktung

auf kiirzestem Wege ikre Wasser zum naken Meere fiikrten.

^) Penck: Talgeschichte usw. a. a. 0.

^) Bl. Tuttlingen. Geognost. Atl. l : 50000.
^) z. B. Zittel: G-rundzuge der PaLlaontologie. TI. 1911.
*) Penck -Bruckner: Die Alpeu im Eiszeitalter. I. S. 83.

Steinmann: Die NeuaufschlieBimg des Alpersbacker Stollep.

Ber. 35. Vers. d. oberrliein. geol. Ver. 1902.
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Dies geschah ziir Zeit der groBten mitteliniocanen Meerestrans-

gression, bevor noch eine Donau oder ein Donauabbrucli im
lieutigen Sinne bestand.

Die sich liieraiis im Yerein mit der spateren Entwickelung

dieses Teiles der Landscbaft ergebenden Konsequeuzen fiir den

Cbarakter der tektoniscben Krustenbewegungen, welche die

Grundlage der morpbogenetiscben Entwickelung sind, babe icb

an anderer Stelle niedergelegt^). Hier mag es gentigen, daraiif

zu yerweisen, daB nur positive und negative Bewegungen,

Hebungen und Senkungen, nicbt aber nur in einer Ricbtung

stattfindende Differenzialbewegungen die in der Natur gegebenen

Erscbeinungen befriedigend zu erklaren vermogen.

Ein boberes als mittelmiocanes Alter der Scbwarzwald-

erbebung und damit der ersten Anlage der beutigen Donau-

quellen scbeint deswegen ausgescblossen, weil die Juranagel-

fluben fast ausscblieBlicb aus JurageroUen besteben. Die Decke
des WeiBjura lag also zu jener Zeit nocb unzerstort iiber den

gebobenen Scbicbten. Die alteren Gesteine, deren GeroUe
durcbweg- fast ganzlicb feblen, waren also nocb nirgendsimBereich

dieser Fliisse in nennenswerter "Weise entbloBt. Dies aber ist

ein sicheres Anzeicben der Jugendlicbkeit der damaligen Hebung.

Die Donau muB sicb andererseits in iinmittelbarem

AnschluB an den Ruckzug des Meeres entwickelt baben, denn

wir finden sicbere Spuren ibres Laufes nacb Dietrichs^)

Studien im altesten Pliocan. Damals aber lag sie bereits als

seniler FluB iiber einer Peneplain. Zu solcber Ausreifung aber

miissen ibr Telle des mittleren und das Obermiocan geniigt

baben. Aus der relativen Kiirze dieser Zeit aber ergibt sicb,

daB der Yor der Peneplainisierung vielleicbt scbon angel egte

Donauabbrucb als morpbologiscber Faktor jedenfalls keine

wesentlicbe Rolle gespielt batte, ^— Das Land war trotz der

vorangegangenen tektoniscben Storungen seines Untergrundes

zur Pliocanzeit eine Fastebene auf weite Strecken bin ge-

worden. Die Notwendigkeit der Annabme dieser Fastebene

weit nacb Norden bin wird sicb nocb aus dem Verlauf des

Donaulaufes und seiner Neb enfliisse ergeben. Im Siiden baben

sie bereits Pexck-Bruckner) fiir . das Alpenvorland erwiesen.

Der alteste bekannte Donaulauf wurde auf Grund von

Scbottervorkomnmissen yon Dietrich^) bis in die Gegend von
Elm verfolgt. — "

-
. :

, : . ^

.

') H. Reck: Uber positive und Begative Krustenbewegungen in

Siiddeutschland. Jahr. H. d. Ver. f. vaterl. Nat. K. i. Wiirtt. 1912.

^) Dietrich: Alteste Donauschotter auf der Strecke Iramendingen-
Ulm. N. Jahrb. f. Min. usw. Beilg.-Bd. XIX. 1904.
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Die Herkimft dieser Schotter \ 'war lange in yOlliges

Dunkel gehiillt. Die alten wiirttembergisclien Landesgeologen^)

hatten sie als Dq- Schotter zum alten Diluvium gestellt,

aber doch ibre Eigenart durcb die eigene Bezeichnung

gekennzeicbnet. Spater schlossen sich auch E. Fkaas^) u.

Engel^) der Ansicht einer alpinen Herkunft an, wahrend
Branca^) als Erster ihre juDgtertiare, auJieralpine Entstehung

annahm, wenngleicb Ort und Art der Entstehung nicht naher

prazisiert sind, sondern er nur zur Annahme einer Entstehung

in situ als Riickstand zerstorter Tertiafschichten hinneigt.

Dagegen spricht allerdings die enge Verkniipfung ihres Yor-

kommens mit dem alten Donautal. Ihr hoheres, also plio-
canes Alter aber ergibt sich aus einem Yergleich derselbeu

mit den nahen Yorkommnissen von altestem Deckenschotter,

also mit den ersten diluvialen Bildungen. Yon diesen unter-

scheiden sie sich nicht nur durch die Yerschiedenheit im petro-

graphischen Habitus und in der Gesteinszusammensetzung,

sondern auch durch ihre durchweg hohere Lage. Besonders

letzteres ist beweisend fiir die Altersverschiedenheit beider Ab-
lagerungen im Sinne eines hoheren Alters des Donauschotters,

wahrend der petrographiscbe Habitus nur insofern auf sein

hoheres Alter hinweist, als er sich dadurch gewissermaBen als

Risstschotter kennzeichnet; er ist fast nur noch aus quarzitischen

Gerollen zusammengesetzt, da heute alle weicheren Bestandteile

seiner urspriingiich wohl viel gemischteren Zusammensetzung
infolge seines hohen Alters chemisch oder meehanisch zerstort

sind. Unter seinen Gerollen sind Buntsandstein, Keuper und
Rathsandstein gefunden worden, die seine Herkunft von Westen,

also Yom Schwarzwald her notwendig machen. Im Pliocan war
also, wie sich aus den Schottern ergibt, die im Mittelmiocan

noch w^eit umsichgreifende WeiUjuradecke des Schwarzw^aldes

bereits weitgehend zerstort.

Da ferner das Yorkommen der Schotter eng an die Hohen
zu beiden Seiten des alten Donaulaufes gekniipft ist, ergeben

sich hieraus auch die engsten genetischen Beziehungen zwischen

beiden, zumal auch die wohlausgeglichenen Gefallsverhaltnisse

der Schottersohle, also ihrer Auflagerungsflache, durchauS fiir

') 0. Fraas: Begleitworte zu Blatt Ulm S. 14. — Quenstedt: Be-
gleitworte zu Blatt Blaubeuren S. 20.

2) E. Fraas: BeschreibuDg des Oberamts Ulm I. 1897. S. 286.

^) Engel: tiber die jurassische Nagelfluhe auf d6r Ulmer Alb.

Jahr. H. d. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Wiirtt. 1882. S. 73. Schwabenalb
1897, S. 78.

^ _

'

Branca: Vulkanembryonen: a, a. 0. S. 65.
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ihren Absatz aus einem weitgehend ausgereiften Flusse sprechen.

Das Alter dieserScliotterWirdnun nachunten daclurcb ziemlich

genau festgelegt, als sie gelegentlich auf zweifellos primarer

Lagerstatte auf obermiocanem. Sylvanakalk aufruhen

.

So werden sie dufch eine obere wie eine untere Grenze ins

Pliocan yerwiesen; welcbem Absclinitt des Pliocans sie aber

angehoren, das scbeint mit eine heute noch nicht sicher ent-

scbeidbare Frage; sie konnten doch wobl ebenso gut als jung-

wie als altpliocan oder aber aucb nocb als jiingstobermiocan

angeselien werden.

Schon ganz nahe der Stelle, wo die Donau heute die Alb

in tiefem Tal durcbbricht, beginnt das Vorkommen der

Dq-Schotter. Wahrend die Donau vorher in relativ breitem, ge-

strecktem Tal der Richtung des Sdiichtstreichens folgt, biegt

sie bei Miilillieim^) plotzlich scharf um und setzt unter gleicli-

zeitiger Verengung des Tales quer iiber die Albtafel weg; bei

Sigmaringen^) erreicht sie die Siidseite der Alb. (VgL auch Fig.7.)

Oberhalb Langenbrunn aber finden wir die ersten Dq- Vorkomru-
nisse eingetragen, deren Vorkommen sich zu beiden Seiten des

Flusses auf der Durchbruchstrecke noch ofters wiederholt; nocb

ofters wohl ubrigens in der Natur, als dies auf der Karte

eingezeiclinet ist.

Anf dieser Strecke fallt yor allem die eigenartige Kriimmung
der Talwande auf. Sie setzt bei Miihllieini ebenso pl5tzlicli

ein, wie sie bei Sigmaringen endet, sobald der Flui3 die Jui'atafel

yerlafit. (Vgl. Fig. 5.) Solche Kriimmungen sind langst anderwarts

als die festgelegten Maander eines einst auf einer ebenen Flache

zwangios bin und her pendelndeil Flttsses erkannt worden, eines

Flusses also, wie er besonders fiir die Peneplain charakteris-

tisch ist. '

Eine jung einsetzende Hebung bringt die Wasser einer

alten Fastebene da zum erneuten Erodieren, wo sie sicli im
Momente der Hebilng gerade befanden. Durch die damit ver-

bundene Yertiefung des FluBbettes abel' yerliert der FluB die

Mogliclikeit, die fruher \vahllos eingescblagenen Windungen und
Kriimmungen wieder z;u yerla'ssen. Seine Maander sind zu

Zwangsmaandern geworden. Schwindet aber der' FluB aus

einem derartigen Tal, so bleibt docli die Form der Talwande

^) Auch hier nenne ich der Kurze halber den nach der Ablagerilng
der Sylvanakalke begin aenden Cyclus den „pliocanen Cjclus", wobei
jedoch obige Angabep iiber seine genaaere zeitliche Erstreclsnng, stets

im Ange zu behalten sind.

Bl. Tuttlingen. Geogno^t. Atlas. 1 : 50000.
'0 Bl. Friedingen. Geognobt. Atlas. 1: 50000.
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erhalten, und die Talmaander sind die untriiglichen Zeichen

seiner einstigen Anwesenlieit. Diesen Fall werden wir sogleich

im Blautal verwirklicht sehen.

Maander bildet kein junger FliiB. Wohl roogen lokale

Yerhaltnisse ihn zwingen, gelegentlich einzelne maanderahnliclie

Schlingen zu bilden, aber niemals wird eine lange Reilie un-

imterbrocben oder in kurzen Abstiinden sicli folgender regel-

maBiger Schlingen bestimmter GroBenordnung auf derart lokale

Yerhaltnisse zuriickzufuliren sein konnen. Sie sind vielmehr der

Ausdruck eines allgemeinen Gesetzes imphysikalisch-meclianisclien

Verbalten eines Flusses. Dies ergibt sich auch aus der be-

stimniten GroBenordnung der Maander, die mit zunehmender

"Wassermenge des Flusses, also stromabwarts immer bedeuten-

dere Scbwingungsradien erreicben. Aucb dieser Tatsacbe

werden wir bei Verfolgung des Donaulaufes noch begegnen.

Dies folgt ferner auch daraus, daB bis heute noch keine Kraft

Lind kein Vorgang in der Natur beobachtet wurde, welche

Maanderbildung erzeugen, auBer eben dem trage flieBenden

Wasser eines senilen . Flusses. Die Maanderbildung beginnt

daher naturgemaB im Unterlauf eines Stromas schon wahrend

dessen Reifestadium und schreitet quellwarts langsam vor.: Je

groBere Strecken eines Flusses je mehr Fliisse innerhalb einer

Landschaft maandrieren, desto mehr nahert sich die, Landschaft

der reifen Peneplain. ;

Die stark entwickelte Tendenz jugendlich gehobener und
belebter Fliisse, ihren Lauf wieder zu strecken nnd alte iiber-

nommene Zwangsmaander zu zerstoren, kommt sehr schon in

der Bildung Yon Umlaiifbergen zum Ausdruck, wie z. B. das

Blautal bei Schelklingen in typischerWeisezeigt^). (Vgl.Fig.6.) Der
alte maandrierende FluB wurde tiefer gelegt und schiirfte sich das

heutige Blautal aus, zunachst unter Beibehaltung der alten

Maander als Zwangsmaander. Dann aber durchsagte die

erosive Kraft des Flusses die schmale Barre der die Windung
verursachenden Landzunge, womit natiirlich , der weite IJmweg
des Flusses iiber die. Talschlinge aufhorte, und dieser. den ge-

raden-, kiirzeren Weg wahlte. Nur so ist die Tieferlegung-altet

Zwangsmaander, die dann Yom FluB Terlassen w^urden, erklar-

lich. . Dabei ist es natiirlich gleichgiiltig, ob das alte Haupttal

heute Yom FluB verlassen ist oder nicht, denn auch der Neckar
hat z.-B. bei Lauffen schone Umlaufberge abgeschnitten.

/ DiesB Ausfiihrungen schienen mir deshalb hier notwendig; weil

gerad'e in der neueren Literatur unseres Gebietes die hier auf-

^) Bl. Blaubeuren. Geoguost. Atlas i: 50000.
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tretendian Maander mehrfach Deutungen unterworfen wurden,

welclie oline Beriicksichtigung der neueren morphologischen

Literatur und der dort miedergelegten Erfahrungen und Prin-

zipien gegeben wurden, und, da sie keinerlei begriindete
neue Gesichtspunkte bringen, bereits durcli die zahlreiche

altere Literatur als unbaltbar cbarakterisiert sind^).

Ubertragen wir die sicb aus diesen Betraclitungen erge-

benden Konsequenzen auf die hier geschilderte Donaustrecke

awischen Miililheim und Sigmaringen, so folgt mit Notwendig-

keit, daB die Donau, bevor sie ihr beutiges Tal eintiefte, auf

breitem, flachem Talboden uneingeengt auf der peneplainisierten

Hochflaclie der Alb maan drier te. Hierin tritt uns das End-
stadium des Yorletzten Denudationscyclus in unserer Landschaft

entgegen. Die breite Zone der Dq-Schotter liegt auf jener

Hohe, auf der einst die Donau trage dahinpendelte, und daB

damals keine steilen Talwande wie heute den FluB beengten,

zeigt eben die Breite der Auflagerungsfiache der fluyiatilen

Schotter in annahernd gleicbem Niveau. Hier also decken sich

junge heutige und alte pliocane Donau in bezug auf ihre Lage.

Wie aber die Donau mit schon gescbwungenem Zwangs-

maander bei Sigmaringen die Juratafel yerlaBt und mit vollig

anders geartetem Charakter in das Diluvium eintritt, so betritt

sie mit ebensolcher Schwingung fiir eine kurze Strecke die

Juratafel wieder bei ZelP). In der Zwiscbenstrecke aber

kennzeichnet nichts einen alten Donaulauf; hier tritt uns nur

der junge in der Landscbaft entgegen, dessen Jugendlichkeit

sich ja schon dadurch kennzeichnet, daB er im jungen Diluvial-

gebiet eingeschnitten ist. Der pliocane Donaulauf muB unter

der Decke jiingeren Gesteins verborgen liegen.

Dietrich 3) freilich nimmt an, daB er oben auf der Alb
gelegen habe; daB die alte Donau von Sigmaringen quer iiber

das Knie der alten Lauchert bei Hitzkofen weggelaufen und im
Norden des Tertiarmassivs des Teutschbuchs entlang geflossen

sei, um dann das Achbett von Zwiefalten aus zu benutzen

und, dieses herabkommend, wieder mit seinem heutigen Tal zu-

sammengetroffen sei. >
j . ; - .

Doch dagegen spricht alles. Wie weiter oberhalb der

Donaulauf durch charakteristische QuarzgeroUe auf den Hdhen

^) Vergl. z. B. die auf Eiswirkungen zuriickgefiihrten Maander
GuGENHAHNs in: Die Vergletscherang der Erde von Pol zu Pol. S. 13/14.

Berlin 1906; oder die jugendlicher FluBerosion zugeschriebene Maander-
bildung der Altmiihl in Schwkrtschlager: Altmiihl und Altmiihlgebirge.

Eichstadt 1905. m..

2) Bl. Riedlingen. Geognost. Atlas 50000. 'T^iJ^ .JC...!;'^
^) Dietrich: a; a. 0. ^^--^ -^^ ' .^^j.:
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gekennzeichnet vf ar, so werden wir diese in Yollig analoger

"Weise weiter stromabwarts abermals finden. Hier aber fehlen

sie. Das ist hochst auffallend und schon nicht ohne weiteres

erklarlich. Wir werden sogleich noch das Blautal als ein

Stuck des alten Donautales kennen lernen. Auch dies ist durch

begleitende QuarzgeroUe als solches charakterisiert. Aber

wenn es auch die Donau heute langst verlassen hat, so ist

doch der alte Talzug niit markanter Scharfe erhalten. Hier im

Norden des Teutschbuchs ist hingegen ein alter Talzug auch

nicht in Spuren zu erkennen.
,

,

Der Donaulauf und seine Zufliisse. Nach der Generalstabskarte sowie

Skizzen von Penck und Dietrich zusammengestellt von H. Reck. Die
Oleate gibt die Rekonstruktion des pliocanen Donaulaufes und seiner

Quellfliisse. (Die punktierte Linie gibt die Grenze des diluvialen Rhein-

gletschers.)
,

.
. i . ^.

Drittens endlich bleibt sich der Charakter des nach-

gewiesenermaBen alten Donautales vollig gleich, solange es im
Jura bleibt. Also hat auch das Talstiick Sigmaringen—Scheer
gleiche Geschichte, denn nichts konnte seine morphologisch so

gleichartige und gleichwertige Entwickelung erklaren, wenn
man hierzu nicht die alte Donau heranzieht; diese aber soil

nach Dietrich ja schon bei Sigmaringen ihr heute noch so

deutliches Tal verlassen und eine Fortsetzung gehabt habeu,

die sich heute nicht mehr morphologisch nachweisen laBt. Dazu
gesellt sich auch noch die schwer verstiindliche Annahme der

Lauchertiiberquerung am Lauchertknie bei Hitzkofen. Denn die

Lauchert ist nicht etwa ein jiingerer FluB. Wir werden ihre

prapliocane Anlage noch kennen lernen. Dies erscheint also

unmoglich.

Das gleiche Bild wiederholt sich iibrigens auch bei dem
Wiedereintritt der Donau in die Alb bei Zell. Wie sollten hier

die typischen alten Zwangsmaander, die wir weiter oben als

charakteristisch fiir das alte Donaubett erkannt haben, erklart
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gekennzeiclinet v/ar, so werden wir diese in Yollig analoger

Weise weiter stromabwarts abermals finden. Hier aber felilen

sie. Das ist hoeh^ auffallend und schon nicht ohne Aveiteres

erkla,rlicli. Wir werden sogleich noch das Blaiital als ein

Stiick des alten Donautales kennen lerjien, Auch dies ist durch

begleitende Quarzgerolle als solches charakterisiert. Aber

wenn es auch die Donaii heute langst verlassen bat, so ist

doch der alte Tal^ug mit markanter Bchilrfe erhalten. Hier im

Norden des Teutschbuchs ist hingegen ein alter Talzug auch

nicht in Spuven zu erkecuen.

Fig. 5.

Der DoKUQiai:! and seine Zufliisse. jNach tier GeQeralstabskarte sowie

Skizzen von Penck und Dietrich zusammeugestellt von H. Reck. Die
Oleate gibt die Rekonstruktion des pltociinen Donaulaufes und seiner

Quelifliigee. (Die punktierte Linie gibt die Grenze des diluvialen Rhein-

gletschers.) .

Drittens eudlich bleibt sich der Charakter des nach-

gevfiesenermafien alten Donautales voUig gleich, solange es im
Jura bleibt. Also hat auch das Talstiick Sigmaringen—Scheer
gleiche Geschichte, denn nichts konnte seine morphologisch so

gieichartige und gleichwertige Entwickelung erklaren, wenn
man hierzu nicht die alte Donau heranzieht; diese aber soil

nach Dietrich ja schon bei Sigmaringen ihr heute noch so

deutliches Tal yerlassen und eine Fortsetzung gehabt haben,

die sich heute nicht mebr morphoiogisch nachweisen laBt. Dazu
gesellt sich auch noch die schwer verstandliche Annahme der

Lauchertiiberqueruug am Lauchertknie bei Hitzkofen. Denn die

Lau chert ist nicht etwH ela j lingerer FluB. Wir werden ihre

prapliocace An) age jivch. keuneu iernen. Dies erscheint also

unmoglich =

Das gleiche Bild %viederhoit sich iibrigens auch bei dem
Wiedereintritt der bonau in die Alb bei Zell. Wie sollten hier

die typischeu alten •Zwangsmaander, die wir weiter oben als

charakteri.sli.v " 1,!*; alte Donaubett erkannt haben, erkliirt
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werden, wenn alte und neue Ponau sich erst weiter stromab, an

der Achmiindung getroffen batten? :,

Dies alles laBt mich zu dem Resultat kommen, daB wir
z w ischen Scheer und Zell den pliocanen Do n a u-

laufnichtkennen, weil er unter diluvialenGe-
rollen be grab en ist. MogUch, ja wahrscheinlich ist es

sogar, daB einmal die Donau, wie auch Gugenhahn das ungefahr

so wilP), eine Zeitlang SchichtgrenzfluB zwischen Tertiar

(bezw. Jura) und Diluvium gewesen ist. Dafiir konnte man
geltend mach-en, das der letzte alte Maander bei Zell unmittel-

bar bis zum Rande der Altmorane aushalt und unwillkiirlich

die urspriingUche Fortsetzung des zu ihm gehorigen alten

Flusses in der Richtung und: Nahe des SiidfuBes des Teutsch-

buches vermuten laBt. Auch die eigentiimliche inselbergartige

Erosionsform des Osterberges konnte dafiir sprechen, sowie

endlich das Auftreten einer fluviatilen Gerollflache nordlich yon

Heudorf, unmittelbar am FuBe des Jura, die allerdings als

alluvial (18B8) kartiert^) ist, deren Herkunft sich aus der

heutigen Orographie aber nur schwer erklart, Ob dies aber

ein lange bestehender FliiBlauf war oder ob er etwa mit dem
pliocanen Donaulauf ident war, darliber ist nichts bekannt.

Jedenfalls stellt sich von Zell bis Munderkingen^), wo der

Flnfi abermals aus der Alb auf deren Yorland ubertritt, sofort

der Talcharakter der alten Donau, wie wir ihn oberhalb Sig-

maringen kennen gelernt batten, unverandert wieder ein. (Vgl.

Fig. 5.) Hier also baben wir abermals ein Stiick der pliocanen

Donau vor uns.

Aber noch einmal wiederholt sich das Spiel; der alte

Donaulauf taucht unter die Moranenmassen des Yorlandes

unter, um uns erst bei E bingen abermals vor Augen zu treten.

Auf dieser Zwischenstrecke ist allerdings ein Tal bekannt, das

beute ein breites Trockental ist: das Kircbener Tal. Es bat

auch teilweise der Donau zum AbfluB gedient; wie die darin

abgelagerten fluviatilen Schottermassen deutlich erkennen

lassen^), aber es war, wie schon der morpbologisch differente

Cbarakter sowie auch das Feblen der pliocanen QuarzgeroUe

sofort zeigt, keinesfalls das primare, konstante Bett einer plio-

canen Donau. Gugenhahn deutet es vielmebr, und wohl mit

Recht, als eine Art NotauslaB fiir die durch die Alpengletscber

zur Zeit der groBten Yergletscberung aufgestauten Donauwasser.

') Gugenhahn: Zur Talgeschichte der oberen Donau. Jahr. H. d.

Ver. f. vaterl. Naturk. i. Wiirtt. 1903. S. 240.

Blatt Riedbngen. Geognost. Alias 1 ; 50000.
3) Blatt Ehingen. Geognost. Atlas 1 : 50000.
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Aber von EHingen aus konnen wir auf lange Strecke hin

das alte Donautal verfolgen. Zwar wird es heute nicht mehr
von der Donau selbst beniitzt, die hier wohl durch Anzapfung
infolge der mit der weiterschreitenden Ausraumung des Alpen-

vorlandes Hand in Hand gebenden Tieferle^ung der Erosions-

basis am Albrand gleichsam von der Alb herabglitt, aber

trotzdem ist sein Charakter als altes, den oberen Laufstiicken

oberhalb Munderkingen nnd Sigmaringen entsprechendes FluB-

bett der pliocanen altesten Donau unverkennbar. Dies ergibt

sich einmal aus den Quarzschottern, den Dq-Schottern der

Karte, die Dietrich zwischen Ehingen und Ulm allentbalben

auf den Hohen zu beiden Seiten des jetzigen Blau- bezw.

Schmiechentales nachweisen konnte, die vollig ident mit den

das Donautal oberhalb Sigmaringen begleitenden Schottern

sind, sodann aus morpbologischen Griinden. IJbrigens batte

auch schon friiher Penck^) das Blautal als alten Donaulauf an-

geseben. (Vgl. Fig. 6.)

Das Blautal kann unmoglicb von seinem heutigen ¥\uQ

gescbaffen worden sein. Nocb bei seiner Miindung fallt das

Mifiverhaltnis auf, in dem Wassermenge und Talbreite stehen.

Wie verloren pendelt der EM in zahllosen kleinen Maandern
auf dem breiten Talboden hin und her, ohne ihn jemals aus-

zufiillen. Wandern wir fluBaufwarts, so kommen wir bei Blau-

beuren bald zum Blautopf, den Quellen der Blau. — Aber die

Talwande bleiben steil und Aveit voneinander geriickt, ohne

Riicksicht auf das Dasein, Eehlen und Verhalten der Blau.

Eine kaum merkliche Wasserscheide fiihrt zur Quelle eines im
gleichen Tal gelegenen, aber entgegengesetzt fliej3enden Baches,

der inversen Schmiechen. Wir haben hier auf seine ganze

Erstreckung hin ein gleichmai3ig tiefes und breites, nach

beiden Seiten hin geoffnetes Tal vor uns, ein Tal also, das ohne

Hintergehange ist. Ein solches Tal aber, das seine genetische

Unabhangigkeit von der heutigen Hydrographie sofort klar er-

kennen laBt, kann nur ein iibernommenes FluBstiick eines

anderen FluUlaufes sein. DaB dies hier nur der alte Donaulauf

gewesen sein kann, zeigt aber nicht nur die allgemeine Lage

und Orientierung des Talzuges, die vollkommene morphologische

Gleichwertigkeit geht auch aus der gleichen Au&bildung der

Talmaander und Zwangsmaanderschliugen hervor.

Die einst freien Maander der alten Peneplain sehen wir

in alien Stadien der Entwicklung fixiert. Yom spitzen Tal-

') Fenck: Tiber Periodizitat der Talbildung S. 50. (Zeitschr.- d.

Ges. f. Erdkunde?) '

-'d-''''-'
• Ji.-^H

'
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S'porn bei Weiler fiihrt die Entwicklungsreihe iiber die fast

abgesclmiirte ScMinge bei Blaubeuren zu der voUendeten und
heute Yersumpften AbsclmuruDg und Schaffung des schon er-

wahnten Umlaufberges bei Schelklingen. Auch die groi3e

Schleife der Gelandeyertiefimg siidlich Yon Schelklingen, mit

dem Schelklinger See, erscheint nur als das Eelikt eines alten,

groBen Maander.

Fig. 6.

Das Blautal.

Talmaander des pliocauen Donaatales mit Talspornen und Umlaufbergen.

Wenn aber auch das Yorhandensein der Zwangsmaander
den Charakter des Tales der Blau und der Donau etwa ober-

halb Sigmaringen als gieichartig erscheinen lal3t, so besteht

•doch ein Unterschied zwischen beiden, der aber ihre genetische

Zusammengehorigkeit nur um so starker unterstreicht. Ich

habe schon erwahnt, dai3 das Mittel des Schwingungsradius der

Maanderschlingen in einem gewissen Yerhaltnis zur Wasser-

menge des Flusses steht. Die Maander nehmen daher fluBab-

warts generell an Grofie zu. Dies gilt natiirlich auch ebenso

fiir die Talmaander und Zwangsmaander, also in diesem spe-

^iellen Falle fiir die Schwingungen der Talwande des Yerglichenen

Donautalstiickes bezw. des Blautales. (Vgl. Fig. 7, 8, 9.)

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 9
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Fig. 7.

Das lieutige und alte Donautal in seinem Durchbruch durch die Alb.

Fig. 8.

Das heutige Blautal oberhalb Ulna als altes Donautalrelikt.

Fig. 9.

Das heutige Wellheimer Trockental und Altmiihltal bei Eichstadt

als altes einheitliches Donaurelikt.

Fig. 7, 8, 9.

Vergleichende Darstellung von Zwangs- nnd Talmaanderstrecken der plio-

canen Donau in gleichem Mafistabe zur Demonstration der fluBabwilrts zrii-

nehinenden GroBenordnung der Schwingungsradien der einstigen Maander.
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Bie GroBenverhaltiiisse der Talmaander der Donau ober-

lialb Sigmaringen gruppieren sich ohne wesentliche Ab-
weichungen um einen Mittelwert, der nennenswert kleiner ist,

als das Mittel der Groi3enordnung, der die Blautalmaander an-

gehoren. Dieses Verhalten miissen wir bei der ja bereits be-

wiesenen urspriinglichen Zusammengeliorigkeit der beiden Tal-

stiicke erwarten; derm im Blautal befinden wir uns immerhin

schon wesentlich waiter stromabwarts als im Donautal bei Sig-

maringen. ^
: J =^.vj

Die Tatsacbe des Yorbandenseins dieser GroBendifferenz

aber ist besonders dann ein wicbtiger Hinweis auf die gene-

tiscbe Einheit yerglichener Talstiicke, wenn dieselbe auf

Grund anderweitiger Dntersucbungen vorher noch nicht sicher

erwiesen war. Darauf wird sogleicb nocb zuriickzukommen sein.

b) Die Donau unterhalb Donauworth.

Fortsetzung der pliocanen Donau in ostlicher Richtung. — Das Well-
heimer Trockental. — Seine Beziehungen zar Altmuhl, desgl. zur alten

Donau. — Die pliocanen Quarzschotter. — Die Treuchtlinger Gerolle. —
Herkunft. — Zusammensetzung. — Die Gerolle von Siegelioh. — Iden-

tifikationsversuche nach Alter und Herkunft. — Folgerungen. — Der
Donaulauf von Kelheim bis Regensburg. — Pliocane Donauschotter bei

Fassau.

Bei Ulm miindet die Blau in das junge Donaubett, das im
wesentlicben dem beutigen Albbrucbrande folgt. Yon da ab

aber verlieren sicb die bisher nacbgewiesenen Spuren des

pliocanen Donaulaufes. Man kann nicbt annehmen, daB bier

die alte Donau einstmals endete. Hier war zur Pliocanzeit

kein Meer, kein See, in den sie miinden konnte, und aucb sonst

ist kein Grund denkbar, der ibr plotzlicbes Yerscbwinden

rechtfertigen wiirde. Wir miissen also annebmen, das ibr wei-

terer Lauf nacbtraglicb zerstort worden ist. Auf der erbaltenen

Juratafel unterbalb Dim kann er nicbt gelegen baben, denn

dort waren bei dem gleicben Cbarakter des Gesteins fiir seine

Erbaltung die gleicben, giinstigenBedingungen gegeben gewesen,wie

weiter oberbalb. Wie aber dort seine Schotter nocb gelegent-

licb iiber Besten obermiocanen StiBwasserkalkes gefunden

werden, so miissen wir annebmen, daB er bier vollig auf die

obermiocanen StiBwasserbildungen iibergetreten ist und mit

diesen bis beute zerstort worden ist.

Nacb Suden zu, im Kalkgebirge der Alpen durfen wir aber

den alten Lauf ebensowenig sucben wie nacb Norden. Denn

aucb damals kamen ja alle Fliisse von den Alpen berab nacb

9*
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Norden zu; von der Alb aber stromten ihnen siidwarts gericlitete

"W^asseradern entgegen. Wir miissen also annehmen, da6 der

Donaulauf in seiner Richtung yerharrte und nacb Osten strebte.

Hier finden wir denn auch unterbalb Donauworth abermals

Relikte eines hochst auffallenden FluBbettes: Das Trockental
Yon Wellheim. Man bat es langst als diluvialen Donaulauf an-

gesprochen, aber wir ^Ye^den sehen, daB es in seiner Anlage

zweifellos alter ist.

Betrachten wir das hydrographische Netz der Blatter:

WeiBenburg Beilngries
der Generalstabskarte des Deutschen

Eicbstadt Ingolstadt

Reicbes 1 : 100000, so springt dessen Eigenart sofort

in die Augen. Bei Rennertsbofen offnet sicb zwiscben den

boben Jurafelsen ein breites Tal gegen die beutige

Donau und das flacbe siidlicbe Yorland. Eine kurze

Strecke dringt es nacb Norden ins Kalkgebirge ein, um dann

das Altmiibltal zu treffen und mit ibm nacb Osten umzubiegen.

Auf groUe Strecken ist beute der weite Talboden fluBlos, Nur
einige kleine Bacbe verlieren sicb gleicbsam in ibm. Cbarak-

teristiscb fiir die Art des Tales ist ganz besonders der nord-

licbe, kleine bei Dollnstein miindende RestjQuB, und der siidlicb

gericbtete inverse Bacb bei Rennertsbofen. Es ist genau das

gleicbe Bild, das der alte Yerlassene Donaalauf oberbalb Ulm. mit

Blau und Scbmiecben bot.

Die Scbutter, die in der Mitte des Talzuges ibren Ursprung

hat, dasselbe aber bald verlaBt, wird nocb kurz zu erwabnen sein.

Das Tal ziebt sicb unter steilen Wanden in

vielgewundenen Scblingen dabin; bei Wellbeim ist

es sogar zur Abscbniirung eines Inselberges gekommen. Dieser

morphologiscbe Cbarakterzug des Tales andert sicb in keiner

Weise bei seiner Umbiegung nacb Osten. Yielmebr zeigt die

bei Dollnstein sicb mit ibm vereinigende Altmiibl, allerdings

in kleinerem MaBstab, ein genau korrespondierendes Yerbalten

ibrer Talwande, solange sie sicb fluBaufwarts nocb im Jura-

gebiet der Alb befinden.

Yergleicben wir aber die bei Dollnstein zusammentreffenden

drei Talstiicke: mittleres Altmiibltal, unteres Altmiibltal und
Wellbeimer Trockental, so zeigt sicb, daB morpbologiscb beute

nicbt mittleres und unteres Altmiibltal gieicbwertig sind, wie

man das erwarten sollte, sondern Wellbeimer Trockental und
unteres Altmiibltal.

Dies zeigt einmal scbon das Yerbalten der Altmiibl selbst.

Yon Treucbtlingen bis Dollnstein erscbeint ibre Wasser-
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menge dem FluBbett wohl angepaBt. Der FluB fiillt die Tal-

schlingen voUig aus und erodiert noch die Seitenwande. Anders
unterhalb Dollnstein. Plotzlich wird das FluBbett breiter, und
die Altmiihlwasser pendeln wie in zu weitem Gewande in freien

kleinen Maanderschlingen auf dem breiten, flachen Talboden

hin und her, nur noch an vereinzelten Stellen, dessen steile

Uferwande bespiilend. Aus der normalen FluBentwicklung der

Altmiihl selbst laBt sich dies in keiner Weise erklaren. Hier

miissen andere Faktoren mit im Spiel gewesen sein.

Fig. 10.

Wellheimer Trockental, unteres und mittleres Altmiihltal.

(Das Bild laCt deutlich die voUige morphologische Gleichwertigkeit des

Trockentales mit dem unteren nicht aber mittleren Altmiihltal erkennen.

Diese ergeben sich aus der yergleichenden Betrachtung der

Talziige, ohne Beriicksichtigung der heutigen Flusse. Das-

Wellheimer Trockental setzt sich ohne die geringste Unter-

brechung der Breite seines Talbodens in das untere Altmiihltal

fort. Auch die Entwickelung der Talmaander zeigt nicht die-

leiseste Storung. Der grofie Dollnsteiner Maander, der heute

zur Halfte dem Trockental, zur anderen Halfte dem Altmiihltal

angehort, setzt ohne Unterbrechung aus einem Tal in das

andere fort, gerade an der Steile, wo die Altmuhl mit ihrer
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Einmundung in die Maanderscliliiige die eigenartige Divergenz

inderEntwickelung ihres Talbodens nach oben und imtenliin zeigt.

Aber auch das frtiher schon beniitzte Gesetz der Yon der

Wassermenge eines Flusses abliangigen GroBenordnung der Ma-
anderradien kommt hier deutlicli zum Ausdruck. (Vgi.Fig. 7, 8, 9.)

Die Maander der Altmiihlstrecke Treuchtlingen-Dollnstein ordnen

sicb unYerkennbar einem wesentlich kleineren Mittelwert unter,

-als die Maanderschlingen zwischen Dollnstein und Rennerts-

hofen, bezw. zwischen Dollnstein und Eichstadt. Die Maander
dieser beiden letzten Strecken aber liaben in offenkundigster

Weise gleiclie Scll^vungweite ihrer Talschlingen.

Dadurch dokumentiert sich morpbogenetiscli mit unabweis-

barer Notwendigkeit:

1) Die Talstiicke Rennertshofen-Dollnstein,
D ollnstein-Eichstadt haben eine ein heitliche
Entwicklungsgeschichte durchlaufen, sie wurden,
da sie morphologisch vollig gleichwertig sind,
Yon einem und demselben Flusse gescliaffen.

2) Die Talstiicke Treuchtlingen-Dollnstein
und Dollnstein - Rennertshofen einerseits, Dolln-
stein-Eichstadtandererseits sind morpliologiscli
nicht Yollig gleichwertig, sie Yerdanken ihre
Entstehung daher Yerscbiedenen Fliissen.

3) In bezug auf das Alter in Cyclus und Sta-
dium erscbeinen alle drei Flusse morphogenetisch
Yollig gleichwertig. Die Ausbildung der Talziige

aber lai3t in den Yerglichenen Stiicken deutlich
das Verhaltnis you HauptfluB und NebenfluB
herYortreten; d. h. die prima re Altmiilil miindete
beiDollnstein in einen Yon Rennertshofen gegen
Eichstadt flieBenden primaren Hauptstrom. —

Welcbes war nun dieser primare Hauptstrom? Wo kam
er ber? Diese Fragen sind um so wiclitiger, als wir hier einen

gewaltig breiten Talzug YOn senilem Habitus Yor uns liaben,

dessen GroBe und Bedeutung kein anderer FluB des gesamten

Gebietes erreicht. Also schon die GroBenordnung des Flusses

weist auf die Stammader der ganzen Entwasserung : die alte

Donau. Fiir die Sttitze dieser Annalime gibt es aber eine

ganze Reihe greifbarer Tatsachen:

a) Der bei Rennertshofen auftretende weite Talzug muB

notwendig bereits eine weite Strecke durchlaufen baben. Seine

in der Hauptsache ostwarts weisende FlieBrichtung laBt seine

Quellen im Westen Yermuten. Dort aber kommt nur der

Donauoberlauf als Quellgebiet in Frage.
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b) Das alte obere Donautal zeigte an dem Beispiel des

yerlassenen Blautales eine Tendenz, nach Siiden im Laufe der

Entwicklung von der Alb abziigleiten. Alte FluBlaufstiicke

\verden daher Yornehmlich im Norden des heutigen Flusses zu

suchen sein. Dies trifft auch fiir unseren Fall zu.

c) Die allgemeine Richtung der Talentwicklung der

pliocanen oberen Donau ging — natiirlich mit yielen lokalen

Unterbrecliungen — nach Osten. Dies ist auch bier der Fall.

d) Die Zwangsmaander des obersten Donaulaufes zeigen, wie

erwahnt, eine geringere GroBenordnung ihrer Scbwingungsradien

als die Talmaander des Blautales. Die des Blautales sind aber

ihrerseits wieder kleiner als die bier Yorbandenen. Das ist

die zu erwartende Entwicklung in der Entfaltung YOn Ma-
andern in einem einbeitlicben groBen Strom einer Peneplain.

e) Die Basis der Quarzscbotter des oberen Donautales fallt

leicbt gegen Osten. Auch bier fallt die Auflagerungsflacbe alter

Quarzscbotter nacb Osten.

f) Die Hobenlage der Quarzscbotter fallt Yom obersten

Donaulauf an ganz regelmaBig. Sie liegen am bocbsten ober-

balb Sigmaringen wo sie 900 m Hobe iibersteigen, sie fallen bis in

die Gegend YOn Blaubeuren auf 600— 700 m, erfabren dann

oberbalb Dim eine geringe, wobl nacbtragiicbe Yerbiegung ibrer

Soble bis zu 547 m tiefster Lage, treten in dem bier beban-

delten Talstiick bei ca. 500 m Hobe auf und fallen nocb weiter

bis in die Passauer Gegend, wo sie in Hoben von ca. 400 m
angetroffen werden.

g) Als eines der sicbersten Argumente fiir die Fortsetzung

der alten Donau im Wellbeimer Trockental m\iQ das Auftreten

Yon Quarzscbottern bezeicbnet werden.

Es wiirde zu weit fiibren, bier des naberen auf deren Be-

wertung einzugeben, und muB icb diesbeziiglicb auf meine

Darlegungen a. a. 0. binweisen^).

Kurz zusammengefaBt konnte gezeigt werden, daB die lange

als diluYial angesebenen, durcb die sorgfaltigen Begebungen
ScHWERTSCHLAGERS^) bekauut gewordenen Hobenscbotter YOn

Sigellob und anderen Orten entlang dem Wellbeimer Trocken-

tal und unteren Altmiibltal, bei naberer Betracbtung sowobl

stratigrapbiscb wie petrograpbiscb als AquiYalente der Dq-
Scbotter der Ulmer Gegend sicb erweisen lassen, also aucb

ihrem Alter nacb wie diese an der Grenze YOn Pliocan und

^) H. Reck: Ein Beitrag zur Kenntnis des altesten Donaulaufes in

Siiddeutschlaud. Zentr.-Bl. f. Min. usw. 1912.
^) Schwektschlager: Altmuhl und Altmiihlgebirge. Eichstadt 1905.
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Miocan^) stehen. Ihr hoheres als diiuyiales Alter hatte auch

Penck schon erkannt. Damit aber bekunden sie niclit nur

durch Lagerung und Habitus, sondem auch durch ihr Alter

ihre genetische Zugehorigkeit zum altesten bekannten Donaulauf.

Eng yerkniipft mit diesen Untersuchungen war natiirlich

auch die Frage nach der Berechtigung der so vielfach vertre-

tenen Annahme eines einstigen Durchbruches der alten Donau
durch das heutige Altmiihltal nach Norden zum frankischen

Becken uud Rhein hin. Aber die Hauptstiitze dieser Theorie,

der Fund alpiner Gerolle am nordlichen FuBe der Albtafel,

konnte einer kritischen Nachpriifung nicht standhalten^), und es

mui3 gegeniiber Thurach, Schwertschlager u. a. hier ebenso

betont werden, wie weiter stromaufwarts gegeniiber den

HAAGSchen Donauablenkungsgedanken, daiJ die Donau in jung-

tertiarer Zeit Yollig die Hydrographie beherrschte und durch

den Rhein keineswegs — wie etwa heute — in ihrer Existenz

bedroht war.

Hat man aber einmal die Fortsetzung des alten bei Ulm
unter den Diluvialmassen des abgesunkenen Yorlandes ver-

schwundenen Donaulaufes bei Rennertshofen wieder erkannt und
seinen Lauf tiber DoUnstein ins Bett der unteren Altmiihl

weitergefiihrt, so ist es leicht, ihm bis in die Regensburger

Gegend zu folgen.

Auch auf dieser Strecke verdienen noch einige morpho-

logische Eigentiimlichkeiten Erwahnung.
Siidlich des alten Donautales vom Trockentale abzweigend,

zieht ein der unteren Altmiihl lange Zeit nahezu paralleler,

heute yersumpfter Talzug nach Osten, der nur der kleinen bei

Ingolstadt miindendenden Schutter zum AbfluB dieut. Hier

miissen einst gr6J3ere Wassermassen die Weite des Tales ge-

schaffen haben: Wir haben hier nach ziemlich allgemeiner An-
nahme ein yoriibergehendes Tal der Donau yor uns, das sie

beniitzte, als sie im Begriffe war, zur mittleren Diluyialzeit end-

gultig ihr altes Tal zu yerlassen.

Auf diese Zeit fiihrt ihr Durchbruch durch die Jurafelson

Yon Steppberg zuriick.

Yerfolgen wir aber das pliocane Donautal iiber das Well-

heimer Trockental hinaus, so miissen wir dem heutigen Alt-

miihlunterlauf folgen, wie das bereits dargelegt wurde. Bei

Kelheim treffen dann junges und altes Donautal wieder zu-

sammen. Von dort ab benlitzt heute noch der FluJ3 sein terti-

^) H. Reck: Zur Altersfrage des Donaubruchrandes. Zentr.-Bl .f.

Min. usw. 1912.

^) H. Reck. Ein Beitrag usw. a, a. 0.
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ares Bett. "Wenn auch meines Wissens bis jetzt auf dieser

Strecke nocli keine Quarzschotter Yon den das Tal begieitenden

Hohen bekannt geworden sind, so liegt dies sicber nicht an

ihrem Fehlen, sondern an dem Mangel an diesbeziiglichen

Untersuchungen. Wenn wir also bier aucb vorlaufig nocb auf

dieses Beweismittel verzicbten miissen, so ergibt sicb die gene-

Fig. 11.

Das heutige und tertiare Donanbett unterhalb Kelheim.

(Zeigt die durch die bikonvexe Talwanderosion dokumentierten,
nach Osten rascb abnehmenden Interferenzerscheinungen der spitz-

winklig aufeinanderstoBenden FluBschwingungsrichtungen der ter-

tiaren und heutigen Donau.)

tiscbe Zusammengeborigkeit der ganzen FluQstrecke von

Rennertsbofen iiber das Altmiibltal bis Regensburg dennocb zur

Evidenz aus der morpbologiscb vollig gleicb-
artigen Entwicklung des Talzuges, die nur bei

gleicber Gescbicbte, bei Scbaffung durcb einen und denselben

FluB yerstandlicb ist.

Die eigenartig yerwiscbt aussebende Talschlingenform

direkt unterbalb der Altmublmiindung bei Kelbeim ist biervon

nicbt etwa eine Ausnabme, sondern nur eine eigenartige Modi-

fikation durcb das Zusammentreffen zvveier nicbt gleicbzeitig

in Tatigkeit gewesener Kraftricbtungen der Erosion.
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Wahrend in der normalen Talentwicklung und Maander-
bildung dem konvexen Ufer des Flusses oder der konvexen
Seite des Tales auf der gegeniiberliegenden FluiJseite eine kon-

kave Seite entspricht, treffen wir hier auf eine starke Talerwei-

terung, deren Begrenzungswande beide konvex nacb aufien

gekriimmt erscheinen. Dieselbe Erscheinung wiederholt sich

stromabwarts, doch mit abnehmender Scharfe, um dann bald

endgiiltig sich zu verlieren.

Wahrend die Talerweiterung allein auf eine besonders

kraftige Erosionstatigkeit hinweist, ist die beiderseits gleich-

gerichtete Talkriimmung aus dem einheitlichen, normalen Ent-

wickelungsgang eines Flufilaufes nicht erklarbar,

Aber die Lage dieser merkwiirdigen Erscheinung gibt uns

die Erkliirung an die Hand. Sie treten gerade da am starksten

auf, wo die beiden Donautaler aufeinanderstoBen, wo die StoB-

kraft der Donauwasser also aus verschiedener Richtung wirkte.

Dies war aber nicht gleichzeitig der Fall, sondern geschah

nacheinander. Wir mtissen also annehmen, dafi die heutige

Talgestaltung hier erst eine jugendliche ist. Das Tal war ur-

spriinglich in gewohnliche Zwangsmaanderschlingen gelegt, als

aber /die tertiare Donau im mittleren Diluvium ihr neues Bett

wahlte, stieB, wie die Karte zeigt^), ihr Wasser aus veranderter

Richtung gerade auf den Talsporn des urspriiugiichen Maanders

und muJ3te diesen beseitigen, um ihren eigenen Schwingungs-

bogen ausfiihren zu konnen. Die hierbei entstehenden Reibungen

an den Talwanden wie durch die nun seitlich einmiindende

kleinere Altmtihl mufiten die Kraftlinien bald wieder einheitlich

zusammenfassen, so daB diese Art der Talbildung stromabwarts

sich rasch yerlor.

Erst unmittelbar vor Regensburg tritt die heutige Donau
in ihrem tertiar angelegten Bett aus der Juratafel aus.

Aber auch hier yerlieren wir noch nicht die letzte Spur

ihrer tertiaren Fortsetzung. Zwar liegt es auBerhalb des

Rahmens dieser Arbeit, das alte FluBtal noch weiter stromab

zu yerfolgen; aber es schliei3t die Kette unserer Beobachtungen

und Folgerungen, hier noch auf ein altes Gerollvorkommnis bei

Passau kurz hinzuweisen, dessen Entstehung ebenfalls in

Yolliger libereinstimmung mit dem bisher Gesagten, auf die

alte, pliocane Donau hindeutet, und wegen dieser liberein-

stimmung hinwiederum auch fiir das bereits Ausgefiihrte eine

Stiitze ist.

^) Vergl. Bl. Kelheim (596) der Karte des Deiitschen Reiclles

1 : 100000.
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Schon Dietrich hatte den Gedanken ausgesprochen, dafi

die Gerolle oberhalb Passau Aequivalente der altpliocanen

Hohensch otter der Donau oberhalb Ulm seien, diesen Gedanken
aber leider nicht weiter yerfolgt. Wie dankbar nnd richtig er

aber war, scheint mir aus den Mitteilungen Pencks^) bervor-

zugeben, der das Vorkommen ganzlich unabbangig Yon diesem
Gedankengang scbildert, worauf ich aucb an anderer Stella

bereits eingegangen bin^).

Er betracbtet den Hausruckschotter nacb den Funden von
Mastodon angustidens als mittelmiocan^), trennt aber davon das

Quarzgeroll, welches u. a. im Neuburger Walde oberhalb

Passau die Hohen iiberdeckt und bis auf iiber 500 m Hohe
aufsteigt. Dieses halt er, seiner tieferen Lage entsprechend, fiir

jiinger und stellt es ins Obermiocan.

Noch 100—120 m tiefer, also in ca. 400 m Meereshohe
folgt nun abermals ein Quarzgerollhorizont, der sich yielleicht

Donauabwarts in den Gerollen bei Pechlarn usw. in ca. 300 m
Hohe fortsetzt. Seiner tiefen Lage entsprechend halt Penck
diesen Schotter fiir pliocan, zumal derselbe noch wesentlich

hoher liegt als die altesten diluvialen Schotter der Umgebung.
Gumbel hatte die ganze Polge dieser Schotter als jiinger

aufgefai3t und entsprechend die hier als pliocan angesehenen

FluUgerolle als diluvial kartiert, . Doch spricht hiergegen neben
iinderen schon von Penck angegebenen Punkten auch das regel-

maiBige Gefalle dieses petrographisch so gleichartigen fluviatilen

GeroUhorizontes auf der ganzen Linie Sigmaringen—Ulm

—

Wellheim—Passau—Pechlarn, welches den Gedanken sehr nahe-

iegt, daB sie alle einem einheitlichen Strom ihr Dasein ver-

danken und daher auch gleichen Alters sind. Dann aber konnen
sie nur pliocan sein.

c) Zusammenfassung.

Fassen wir nun die an den einzelnen Lokalitaten ge-

wonnenen Resultate kurz zusammen, so kommen wir zu folgendem

einheitlichen Bild eines altesten Donaulaufes und seiner

landschaftlichen Umgebung zwischen Schwarzwald und
Bohmerwald:

Die Donau in ihrem heutigen Charakter als grolBer

SammelfluB kann erst nach dem Riickzug des mittel-

') Penck-Bruckner: a. a. 0. S. 83.

-) H. Reck: Ein Beitrag zur Kenntnis des altesten Donaulaufes in

Siiddeutschland Centr. f. Min. usw. 1912.

3) Vgl. diese Arbeit S. 120.
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miocanen Molassemeeres entstanden sein; denn dieses be-

deckte yielerorts die Gegend ihres heutigen Laufes. Die

Anlage des obersten Donaulaufes war aber durch den kurz
vorlier erfolgten Beginn einer Herausliebiiiig des Schwarzwaldes

iiber das Niveau der pramittelmiocanen Peneplain bereits

zur Zeit des Molassemeeres erfolgt.

Mit dem Riickzug des Molassemeeres nach Osten und Suden

aber muB audi dieDonau als Sammelader der Oberflachengewasser

immer machtiger sich entwickelt haben.

Die Bewegungen des Landes waren bis zum mittleren

Miocan stets nur geringe und YOn da ab wenigstens sowohl

positiver wie negativer Natur gewesen. Sie batten, wie

die wiederholten Meerestransgressionen und ihre allmahliche

AussiiBung zur alteren bis mittleren Tertiarzeit, sowie die

Macbtigkeit der dabei gebildeten Sedimente nahelegen, sehr
langsam und zugleich durch sehr lange Zeitraume statt-

gehabt. Die starksten und wohl auch plotzlichsten Ni-
veaudifferenzen schuf erst das jiingste Obermiocan mit der

Absenkung des sudlichen Albvorlandes und der heutigen Schrag-

stellung der Albtafel.

Das peneplainisierte Mittelmiocan also, das einen vor-

angegangenen alteren Erosionscyclus zur notwendigen Vor-
aussetzung hat, diente einem neuen Erosionscyclus als Unter-

lage. Dieser aber reifte bis zur Pliocanzeit ^Yeitgehend aus,

wie uns der Charakter der alten Taler zeigt.

Da6 diese Anlage vor ihrer Storung durch den folgenden

Cyclus mindestens altpliocan war, ergab sich:

a) aus der Feststellung, da6 die alten FluBgerolle bei Ulra

iiber obermiocanem Sylvanakalk lagen, ferner daraus, dafi

b) diese GeroUe iiberall holier liegen, als der alteste

Deckenschotter, also alter sind als dieser, endlich daraus, daB^

c) analoge Gerolle bei Passau tiefer liegen als obermiocane

Gerolle, also j linger sind.

Diesen alten FluBlauf aber zerstiickelte der altpliocane bis

hochstens jiingstobermiocane Donauabbruch.

Folglich muD dieser alteste feststellbare Donaulauf
obermiocan gewesen sein.

DaB dieser FluB zuletzt tatsachlicli aaf einer Peneplain floB,

ergab sich:

a) aus dem morphologischen Yerhalten des alten Tales,,

das heute noch fast auf seine ganze Erstreckung regelmaBig an

GroBe zunehmende Zwangsmaander zeigt.

b) aus der Tatsache, daB Penx'k auch fiir das siidlich an

die Donau grenzende Landgebiet der oberbayerischen Hoch-
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ebene das Yorhandensein einer subaerisch gebildeten Denu-

dationsflache, also einer Peneplain, unter den altesten Diluvial-

gebilden feststellte.^)

c) daraus, da6 auch die Albnebenfliisse dieser alten Donau
den Gharakter der Peneplain, iiber die sie damals flossen,

j

deutlicli bis heute im Talcharakter festgehalten baben, wie im

folgenden noch zu erweisen sein wird.

j

Die vollige Ausreifung des zweiten bekannten Denu-

I
dationscyclus zur Peneplain in obermiocaner Zeit kann
daher nicht in Zweifel gezogen werden.

Da6 ein geograpbischer Cyclus aber so weitgehend die

Stadien seiner Entwicklung durchlaufen konnte, ohne ganz

I

wesentlicb durch den Horizontalabtrag von Scbichtkomplexen

j

den Cbarakter der Landscbaft zu yerandern, kann nur dem
gliicklicben Zusammentreffen einer Reibe der Erbaltung der

I

Scbicbten besonders giinstiger Umstande zugescbrieben werden.

Unter diesen sei bier nur auf die in borizontaler Ricb-

tung gegen die Erosion so resistente B escb affenbeit

der Albkalke, welcbe nur in yertikalen Scbnitten zerstort

werden, einerseits, auf die stark e Auffiillung der Senke
des Alpenvorlands durcb fluviatile Alpensedimente
und macbtige SiiBwasserseebildungen wabrend der
ganzen Obermiocanzeit andererseits bingewiesen, welcbe die

morpbologiscbe Wirkung eines etwa scbon vorbandenen Abbrucb-

randes durcb Yerscbiittung eliminieren balfen. Der Albabbruch

kam zu Ende des obermiocanen Cyclus an der Oberflache

nicht zum Ausdruck, wie icb dies anderwarts bereits ausgefubrt

babe.

Die Tieferlegung der Erosionsbasis im siidlicben

Yorlande erfolgte nun wobl bauptsacblicb durcb starke Be-

wegungen an den Pandern des Yerwerfungsrandes sowie aucb

durcb die rascbe Ausraumung des Molasselandes durcb
die Tatigkeit der durcb die Alpenbebung und spater
aucb durcb den infolge der klimatiscben Anderungen
eingetretenen groBeren Wassergebalt neu belebten
Alpenfliisse.

Erst der neue, pliocane Cyclus bringt den Albabbruch
zu morphologischer Wirksamkeit.

So legte die pliocane Erosion die Taler an, welcbe
die Glazialzeit yorfand und welter vertiefte.

Denn zweifellos war die Glazialzeit im Gegensatz zu den
Torber berrscbenden Yerbaltnissen eine Zeit zwar wecbselnd

^) Penck-Bruckner; Die Alpen im Eiszeitalter. S. 75.
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starker aber doch tiberwiegender Erosion. „Gegenuber einer

fluvioglazialen Akkumulation YOn insgesamt ca. 80 m fand

eine Erosion Ton ca. 170 m statt, so da6 das heutige Tal ca.

90 m tiefer liegt, als die urspriingliche ObcrS^ache der Gegend."

Im Zusammenhang mit diesen Yerhaltnissen aber ist die

offenbare Tendenz der jungen Donau, aus ihrem alten bocb-

gelegenen Bett auf der Albtafel zum tieferen Vorland im Siiden

binabzugleiten und sich dort eine neue Rinne anzulegen, leicht

Yerstandlicb.

Mit der starken E rosions kraft des Postpliocans
konnte die Erosion der Albtaler bei der der Zer-
storung so wenig giinstigen Bescbaffenheit des G-e-

steins, natiirlicberweise nicbt Scbritt halten.

Auf diesen Ursacben und Bedingungen berubt im wesent-

licben das beutige groBtenteils nocb unreife Stadium
dieses jugendlicben Gyclus, das nur langsam zu groi3erer Reife

fortscbreitet, weil aucbdie im Po stglazial zunebmendeTrocken-
beit des Klimas der Weiterarbeit der Fliisse bindernd im Weg^
stebt. Dies ist allerdings nicbt so bandgreiflicb und deutlicb

bei der groBen Sammelader der Donau selbst zu beobacbten,

als vielmebr an ibren nordlicben Nebenfliissen, deren Taler uns,

dank der so scbwer angreifbaren Bescbaffenbeit des Gesteins,

in das sie eingegraben sind, gerade am besten die Ztige ibrer

Gescbicbte bis ins Tertiar zuriickverfolgen lassen, wie dies

sogleicb zu zeigen sein wird.

III.

Die schwabische Alb unci ihr nordliches Vorland.

a) Der Siidwesten der schwabischen Alb.

Prim-Faulenbachtal. — Seine Morphogenese. — Die Berechtigung der

HAAGscben Annahme einer hier nordwarts flieBenden diluvialen Doaau. —
Talweite und FluBgroBe. — Beera. — Morphogenese.

Kebren wir nochmals zuriick zu den westlicben Teilen

unseres Gebietes, zum obersten Donaulauf. Es wurde bereits

gezeigt, daB die Donau gegeniiber der friiberen Ausdebnung
ibres Einzugsgebietes im Siiden an Terrain Terloren bat, und

Yon dort ber heute iiberbaupt in ibrer Existenz stark bedrobt

wird. Die Wutacbabzapfang bat dies gezeigt. Nocb Yiel weit-

gebender aber erweist sicb ibr Verlust im Norden.

Unmittelbar nacb ibrem Eintritt in den Jura bei Geisingen

zeigt die Donau eine deutlicbe subsequente, dem Albrand pa-

') Pekck-Bruckner: Die Alpen im Eiszeitaiter. S. 33.
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rallele Richtung, bevor sie sich bei Miihlheim zum Albdurch-

bruch entscbliel^t.

Auf dieser Strecke Geisingen - Miililheim aber fafit die Do-

nau linkseitig eine ganze Anzabl eigenartig entwickelter Taler

zusammen, die samtlich keine Fortsetzung am rechten Donau-

ufer haben, also jtinger sind als diese. Die Hohen des rechten

Donauufers aber kronen die Reste der oberen Meeresmolasse.

Fig. 12.

Das Prim-Faulenbachtal mit der flachgelegenen Talwasserscheide
bei Balgheim.

(Nach der Karte 1:50000 des geognost. Atlas von Wiirttemberg
.

gez. nud verkleinert.)

Die Taler sind samtlich unyerhaltnismaBig breit im Yer-

gleich zu den ktimmerlichen Wasseradern, die sie beherbergen.

Man gewinnt sofort den Eindruck, daB diese Bache die Taler

nicht geschaffen haben konnen. Die Talwande sind steil und
gehen mit scharfem Knick oben in die Hochiiache des Jura-

plateaus iiber. Aber es sind samtlich offene Taler, denen das

Hintergehange fehlt. Die kleinen Bache haben ihre Quellen
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samtlich aufierhalb der Taler im geologisch tieferen Yorland.

Es sind echte Durchbruchstaler.

Bei weitem das groBte und auffalligste derselben ist das

Priin-Faulenbachtal, das ich hier als Typ fiir die anderen

etwas eingehender behandeln muB.

Das Tal durclibricht in einer Lange von ca, 12 km die

Albtafel, und hat dabei groBenteils eine Breite, welche selbst

die des Donautales iibertrifft, Wenn hier einst ein alter FluB

zur Donau floB, so war dieser einst die Hauptquelle derselben.

DaB er dies tatsachlich tat, ist nicht schwer zu erweisen.

Es sei Yorausgeschickt, dafi bei der fast ungestorten Lagerung

der Schichten tektonische Storungen auBer acht gelassen werden

konnen, da sie jedenfalls zu gering waren, um das morpholo-

gischeBild derOberflache nennenswert zu beeinflussen. DieFliisse

haben keinen Zug, der an die Tektonik gebunden schiene, an

sich. Umso reiner tritt hier das Bild norma] er Morphogenese

durch iiuBere Faktoren hervor.

Heute streiten sich zwei kleine Bache um den Besitz des

Tales, Im Siiden der Faulenbach, im Norden die Prim. Dies

konnen keine primaren A^erhaltnisse sein. Der weite olfene

Talzug, muB Yon einem groBen FluB geschaffen worden sein,

der in einer Richtung seine Wassermassen einheitlich dahin-

fiihrte. War dieser nun ein NebenfluB des Eheins oder der

Donau? An die Entscheidung dieser Frage kuiipft sich sogieich

die Antwort fiir eine weitere : Ist die Donau hier Eauber oder

Beraubte?

Nachstliegend ist wohl nach den Torausgegangenen Aus-
fiihrungen die Annahme, daB wir hier ein altes Tal haben, das

einst einen breiten FluB, welcher der Schwarzwaldboschung
folgend von Nordwesten kam, in spitzem Winkel, wie dies bei

normaler Entwasserung gewohnlich der Fall ist, der Haupt-
sammelader zuflihrte. Es ist heute ein Durchbruchstal, wie

alle anderen benachbarten; eine Quelle, die heute ins Tal hin-

eingertickt ist, muB aber einst iiber das offene Talende im NW
hinausgegriffen haben. Die Talwande sind steil und gerade im
Gegensatz zu den gewundenen Schlingen derDonautalwande unter-

halb Miihlheim. Wenn iibrigens auch die Donaustrecke Geisingen-

Miihlheim heute ziemlich gestreckt erscheint, so verrat das Tal

doch, daB es auch hier friiher Maanderwindungen gefolgt war,

wie heute noch oberhalb Mohringen, so friiher auch bei Tutt-

lingen und Neudingen. Das bekunden die schlingenartig ab-

gelagerten, heute trockengelegten Gerollvorkommnisse.

In den gerade gestreckten Wanden der vom nahen Schwarz-

Avald herabfiihrenden Taler aber liegt ein markanter Unterschied
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zum Yerhalten der schwarzwaldferneren Taler, die stark maan-
drierenden Fliissen, wie noch za zeigen sein wird, als Bett dienten.

Pliisse annahernd gleicher G-roBenordnung in einem und demselben
Cyclus aber sollten bei gleicher Entfernung von der Erosionsbasis

und Yollig gleicber geologiscber Unterlage aiich morphologisch

gleichen Habitus aufweisen. Der Unterschied ist aber offenbar

lokalisiert uud durch die Schwarzwaldnahe bedingt, also miissen

wir in ihm auch die Ursache seines Entstehens suchen. Dies

kann aber dann nur eine lang andauernde oder ofters erneute

langsame Heraushebung des Schwarzwaldmassives sein, Welches

die Fliisse bis zum heutigen Cyclus jugendlich erhielt.

Die Anlage des Prim-Faulenbachtales geht auf dieselbe

Zeit zuruck, wie die der Donauquellen; denn es folgt derselben

alten Konsequenzrichtung Yom Schwarzwald herab, wie diese.

Es erscheint aber durch die Subsequenzzone des Yordringcnden

Neckar heute gekopft, seines Oberlaufes beraubt, den wir im
Schwarzwald suchen miissen.

Es ist zu betonen, daB dieses breite Tal vollig dem gleichen

Bauplan folgt und die gleiche Entwicklung zeigt, wie die be-

nachbarten kleinen Fliisse und Taler z. B. die Elta, der Kraien-

bach, der Miihlwiesenbach im Siiden, der Beerabach u. a.' ncch

zu besprechende im Norden.

Dies spricht an sich sehr gegen die zweite der oben genannten

Moglichkeiten, daB namlich dies Tal seine Breite und heutige

AusgestaltuDg einem nach Norden zum Rhein hin gerichteten,

alten Donaustrom verdankt. Dann wiirde das Prim - Faulen-

bachtal eine Ausnahmestellung einnehmen, wie Haag^), der die

Donau hier durch glazialen Aufstau zum Neckar hin abgelenkt

sein liiBt, dies auch tatsachlich will, und worin ihn ein auBerer

Umstand, die einzig dastehende Breite des Tales, yielleicht be-

starkte; oder aber alle die genannten Paralleltaler muBten einst

umgekehrt wie heute Yon ihren Bachen durchlaufen worden
sein. Das aber hat noch niemand behauptet.

Haag gilt als Beweis seiner Annahme die Tatsache, daB

er Schwarzwaldgerolle zwischen WeiBjurageroUen in ca. 690 m
Hohe auf dem Hohenberg gefunclen hat. Besonders beweisend

aber scheint ihm cler Fund eines Keupersandsteines zwischen

677 und 689 m, wobei auch noch angenommen werden darf,

daB die urspriingliche Ablagerungsstelle moglicherweise etwas

hoher gelegen war, da durch Verrutschung und dergleichen die

Gerolle in tieferes Niveau gelangt sein konnen. Die heutige

^) Haag: Zur Talgeschichte der oberen Donau. Zentr.-Bl. f. Min.

uws. 1903. Nr. 19.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 10
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Wassersclieide zwischen Prim und Faulenbachtal liegt etwas

hoher; allerdings hochstens 10 m, denn die heutige "Wasser-

scheide bei Balgheim liegt auf 689 m Hohe.

Diese Angaben scheinen mir nun. durcbaus kein zwingender

Beweis. Wenn wir bedenkec, daB mit dem Vordringen der Zer-

storung der alteren tertiaren Konsequenzentwasserung die Aus-

raumung derNeckarniederung entsprecbendeFortschritte nicht nur

in der Ausdebnang nacb Siiden, sondern aucb in ibrer Yerbreite-

rung macben muBte, so ist ein seitlicbes rascbes Zuriickweichen

des Albrandes und damit aucb der Keuper- Jiirastufe selbst-

verstandlicb. Mit diesem Zuriickweicben der gegen den Scbwarz-

wald bin allerdings nur ganz gering ansteigenden Schicbten

inui3te aber notwendig eine Erniedrigung der
Scbicbtkopfe Hand in Hand geben, und es ware er-

staunlicb, wenn diese bei der iiberall so starken Vertiefung und
Ausraumung, welcbe seit Beginn des pliocanen Cyclus die ganze

Umgebung betraf, bier nicbt einmal 10—12 m erreicbt batte.

Es kann vielmehr wobl als sicber gelten, daB
imWesten desPrimtales zur alteren Glazialzeit,
in welcbe Haag dieAblenkung der Donau verlegt,
dieKeupersandsteine nocb mindestenslOmbober
ausstricben als beute, und somit damals nocb in

bobererLageYorkamen, als sie die beutigeWasser-
scbeide bat. Dann aber konnen aucb W-0 stro-
mende Fliisse die Gerolle gebracbt baben, die
Haag auf weitemUmwegdurcbdasoberste Donau-
tal scblieBlicb yon nacb W transportiert sein laBt.

Weiter bestarkt Haag der Fund Yon Scbwarzwaldgerollen

insbesondere YOn Buntsandstein in 660 m Hobe zwiscben Fritt-

lingen und Neufra in seiner Ansicbt. Aber in diesen Geroll-

ablagerungen ist Yor allem der Mangel an WeiBjuragerollen

auffallend. Ibre Abwesenbeit laBt sicb leicbt bei einer siidost-

licb gericbteten Stromung erklaren, da bier die Wasser erst eine

kurze Strecke Yorber den WeiBjura betreten batten ; sie wird

aber uuYerstandlicb, sobald man eine Stromung aus Siiden an-

nimmt, die notwendig ibre Wasser erst ein weites Stuck Wegs
durcb den Jura gefiibrt baben muB. Aucb durcb Zerstorung

infolge boben Alters laBt sicb dieser Mangel nicbt erklaren,

da andere gleicbalterige wenn nicbt altere Ablagerungen (z. B.

Hobenberg) massenbaft Jurakalke entbalten.

Zu alledem aber kommt nocb, daB Haags Hobenangaben
wenigstens Yom Hobenberg in ibrer Exaktbeit YOn Gugenhahn^)

Gcgenhahn: Zur Talgescbicbte der oberen Donau. Jabr. H.-d.
Ver. f. vaterland. Naturk. i. Wurtt. 1903. S. 240 ff.
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bezweifelt wurden. Hieriiber konnte niir eine erneute Unter-

sucliimg entsclieiden , aber selbst unter der Annahme ihrer

Riclitigkeit enthalten die von Haag angefiibrten Tatsacben kein

Material, welcbes fiir einen diluvialen wenn aucb nur Yoriiber-

gebenden S-N Lauf der Donau durcb dieses Tal beweisend ware.

Aber ein Pankt muB bei der HAAGSchen Autfassimg noch

besonders betont werden. Er nimmt offenbar eine alt ere
Entstebung des Tales durcb einen urspriinglicb NW-SO
gericbteten FluB an. Wenigstens betont er ausdriicklicb seine

"Ubereinstimmung mit Pence in dieser Frage; dieser aber siebt

im heutigen Escbacbtal im Scbwarzwald das Relikt des Ober-

laufes des einst so machtigen Stromes, dessen kiimmerlicbes

tiberbleibsel der beutige Faulenbacb ist, wabrend erst im An-
scbluB an die jiingere Abzapfung des Neckars der Primbacb

als invers-obsequenter Renegat das Gefalle des alten Talbodens

umkebrte.

In dieser Auffassung liegt als notwendige Pramisse bereits

das Wander n der Tal-wasserscheide nacb Siiden
im Anscblufi an die Abzapfung. Aucb diese erkennt

Haag an , denn er bemerkt ausdrticklicb, daB die Wasserscheide

zur Zeit des Aufstaues der Gewasser wobl iiber die bedeutend

nordlicber gelegene Frittlinger Hobe gezogen sei.

Damit aber bliebe nur die Annabme iibrig, daB der FluB

urspriinglicb nacb Siiden geflossen, dann infolge Aufstaues nacb

Norden, dann durcb junge Erosion der Donau wieder nacb

Siiden abgelenkt worden sei. Abgeseben Yon der Unwabrscbein-

licbkeit dieses labilen Hin- und Herpendelns eines groBen

Stromes und seiner Ptickgabe an ein alterndes FluBsystem,

nacbdem er einmal einem jugendkraftigen zum Opfer gefalien

war, miiBte man docb Spuren dieser Wecbsel zu linden er-

warten diirfen, wie scbon Gugenhahn mit Recbt betont i).

GewiB mag ein geringer Aufstau der Donau ins Faulen-

bacbtal gelegentlicb stattgefunden haben, dafiir spricbt die Alt-

morane, die nocb Hildenbrand bis tiber Wurmlingon binaus

ins Tal eindringend kartiert bat. Aber ein Aufstau bis zur

alten Wasserscbeide miiBte notwendig aucb groBe Teile des

Donauoberlaufes aufgestaut baben, beYOr die Wasser nacb Norden
uberflieBen konnten. Jedocb weder die dem entsprecbenden Strand-

linien, nocb Terrassen, nocb die zu erwartenden Seesedimcnte oder

Gletscberablagerungen konnten bis beute nacbgewiesen werden.

Die zeitweilige Scbotterauffiillung des Neckartales aber darf

man wobl nicbt obne weiteres als beweisend mit diesen Yer-

') GUGENHAHN a. a. 0.

10*
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haltaissen in Zusammenliang bringen, wie Haag dies gern mochte.

Eine solche Auffiillung der Taler zur Glazialzeit ist eine yiel

zu allgemeine, besonders auch in der Umgebung iiberall be-

obachtete Tatsacbe, um hier besondere Schliisse lediglieli aus

der Tatsache ihres Yorhandenseins lieraus rechtfertigen zu konnen.

Die Betrachtung der geologisclien Yerhalt-
nisse des Prim-Faulenbaclitales selbst recht-
fertigt also niclit die Annahme, dai3 es einst von
der Donau in nordlicher Richtung durchflossen
wurde. Die zugunsten dieser Annahme Yorge-
bracbten I'atsachen lassen eine natiirlichere
Deutung auf anderemWege zu,dasFelilenander-
weitigen positiyen Materials spricht entschieden
gegen die Richtigkeit dieser Hypothese.

Aber nocb ein Drittes widerlegt sie. Das ist die morpho-
logisclie Entwickelung der Umgebung. Eine Aus-

nabmestellung eines Tales in der einheitlichen Entwickelung

einer Landscbaft, wie sie Haag fiir dieses Tal fordert, muB
einmal ganz besondere Griinde baben, und diese Grande miissen

aucb. morphologisch in der Natur zum Ausdruck kommen. Dies

ist aber nicht der Fall.

Penck^) hatte aber an dieser Stelle liingst die einheitliche

Entwdckelung der gesamten Fliisse dieses kleinen Gebietes be-

tont, an dem Wutacbbeispiel erlautert und in einer Kartenskizze

zum Ausdruck gebraclit.

Die Donauquellen sind das letzte Relikt der alten, tertiaren

konsequenten Entwasserung yom Schwarzwald zur Donaubasis.

Diese alten Konsequenzfliisse kennzeiclmen sich beute samtlieh

als Durcbbruchstaler, sie sind einander morpholGgiscli yollig

gleicbwertig und steben fast parallel zueinander. Das Faulen-

bach-Primtal fiigt sich vollig in diesen Rahmen, es ist nur das

groBte dieser Taler. Es muB folglich auch gleiche
Entwickelung fiirdasselbe gefordertwerden wie
fiirdieanderen.

Wie schon friiher auf ebensowenig stichhal-
tiger Grundlage im Altmiihltal der Versuch
gemacht wurde, die alte Donau nach Norde n

abflieBen und dem Rhein tributar Averden zu
lassen, so auch hier. Diesen an so yerschiedenen
Orten einsetzenden Yersuchen steht also um so
scharfer die einheitliche Tatsache gegeniiber,
daB das alte Donausystem niemals dem Rheine

^) Penck: Talgeschiclite usw. a. a. 0.



149

tributar war, sondernsicli nach e i n h e i 1 1 i c h e m
Prinzip selbstandig entwickelt hatte.

Danach aber miissen wir auch erwarten, daB die Ziige der

alten Konsequenzentwasserung auf der Alb um so yerwischter

werden, je weiter wir uns mit der Abbiegung des Jurazuges

Yon dem heute letzten Relikt entfernen. Je breiter die Alb

und Schwarzwald trennende Niederung wird, desto mehr werden
sich neiie morphogenetiscbe Ziige einfinden, und da sie auch

desto alter sind, umsomehr die urspriinglicben Leitlinien zer-

stort baben.

Dies trilft in der Natur Yollig zu. Die siidlicbsten der ge-

nannten, der Donau am. nacbsten liegenden Fliisse sind noch

etwa zu Y5 ibrer Lange auBerhalb des WeiBjiira gelegen, den

sie im Unterlaufdurcbbrechen. Nacb Norden zu fortscbreitendaber

finden wir die Wasserscheide rascb an die Albmauer berange-

riickt. So muBte der Faulenbacb und aucb die nordwarts

folgende Beera das Yorland der Malmstufe bereits ganz den

jungen Raubern iiberlassen; heute spielt sich hier der Kampf
um die Wasserscheide bereits unmittelbar am FuJ3e des Jura-

steilrandes ab. Weiterhin folgt diese noch eine Strecke dem
Steilabfall, zuletzt aber riickt sie im Brenztal schon weit in

die Juraplatte selbst hinein.

Die Beera ist heute bereits der nordlichste und letzte

der Fliisse, welche ihre Quelle noch jenseits des Albplateau-

randes haben. Es ist aber auch der erste, welcher bereits weit

genug dem Hebu-ngsbereich des Schwarzwaldes entriickt ist, um
sein obermiocanes Tal bis zur Maanderbildung ausgereift haben

zu konnen.

Die Beera stellt den Typ der nun nach Nordosten zu sich

anschliefienden Fliisse und ibrer Taler dar. In yiel zu breitem

tiefem Tal, das deutlich die Wiudungen alter Maander konser-

yiert hat, schlangelt sich trage ein kleiner FluB nach SO, Offen-

bar ist dieser dem Tal nicht angepaBt, und kann dasselbe da-

her auch nicht zu seinem heutigen Aussehen gestaltet haben.

IJberall auf der Alb treffen wir dieses MiBverhaltnis zwischen

der GroBe des Flusses und der des Tales. Zwei Griinde sind

es vor allem, welche dies verstandlich erscheinen lassen. Die

Albtaler haben , so weit wir sie schon kennen gelernt haben,

und wie sich auch weiterhin noch zeigen wird, samtliche ihren

primaren Ursprung jenseits der Alb, in ihrera nordlichen Vor-

lande gehabt. Durch den Yerlust des einstigen Oberlaufes ibrer

Fliisse infolge Abzapfung verloren diese also an Wassermasse
und flossen daher dann als relativ kleine Fliisse in einem

groBer angelegten FluBbett. Eine Schwankung des Wasser-



150

standes aber brachte ferner die Glazialzeit. Nach ihrem An-
brechen, wurde das Klima wiederholt feuchter; wiederholt stieg

und fiel entsprechend aucb die Wassermenge und Erosionskraft

der riiisse, (Terrassen !) bis sie sicli im Postglazial infolge des

trockener werdenden Klimas endgiiltig reduzierte und abermals

pendeln heute die Fliisse wie in zu weitem Gewande diirch die

breiten Taler.

Diese beiden Faktoren sind zeitlicb getrennt. Oline Riick-

sicht auf den Cyclus aber hatte wohl auch stets noch das

Karstphanomen einen gewissen, wenn auch schwer kontrollier-

baren EinfluB auf die Wasserfubruug der Fliisse durch unter-

irdischen Entzug Yon Wasser. Auf die Bedeutung dieses Faktors

fiir die obere Donau hat z. B. Penck bereits hingewiesen, in-

dem er zeigte, dafi der obere Donaulauf noch yiel weniger durch

die Wutach als yielmehr durch unterirdischen Wasserentzug

zum Bodensee in seiner Existenz bedroht wird. Schon jetzt

soil nach Endriss's u. a. Angaben der FluB bei Mohringen in

trockenen Jahren Tollig yersitzen, eine Gefahr, welche mit

der stetigen VergroBerung der Abzugslocher stetig wachst, und
welcher man nur durch Yerstopfen dieser begegnen konnte.

Tatsachlich brachte nun auch der heii3e, trockene Sommer 1911

bereits eine wochenlange Tollige Trockenlegung des FluBbettes

zustande. Das Karstphanomen aber ist heute noch zu wenig

bekannt, um genaue Anhaltspunkte iiber seine Bedeutung fiir

die Alb geben zu konnen ; sicher ist nur, da6 es die Wasser-

massen Tor allem im Sinne des Schichtgefalles arbeiten und
dem nachsten Austrittspunkte als der Stelle groBter Druckent-

lastung zustreben laBt, daB es also im allgemeinen besonderen

Gesetzen folgt, welche nicht mit denen des stadienweise heran-

reifenden Erosionscyclus der Oberflache sich decken.

Ich fasse zusammen: Das Tal der Beera ist gleichmiiBig

-breit YOn Anfang bis zur Miindung. Ohne Hintergehange lauft

es in unYerschmalertem Durchmesser am nordlichen Eskarpe-

ment aus, iiber das die Quellen noch hinaustreten auf das

Yorland. Talabwarts aber begegnen wir hier zum erstenmal der

Erscheinung, daB die Talwandungen in den harten Kalken der

Alb in unyerkennbare Schlingen und Windungen ausgezogen

sind, Yfie sie nur durch festgelegte Maander geschaffen werden
konnten. Heute aber ist der FluB diesen Kriimmungen nirgends

mehr angepaBt und wirft seine eigenen, kleinen, feinen Ma-
anderschlingen auf den breiten Talboden,

Diese Verhaltnisse tragen die Geschichte des Flusses in sich.

Vor dem heutigen kleinen Bach flo6 ein machtiger FluB zur

Glazial- und Pliocanzeit durch das Tal, der es in seiner jetzigen
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Breite geschaffec. Er aber hatte auch die Zwangsmaander fest-

gelegt. Vor ihm miiB also bereits ein uoch alterer groi3er,

weitgehend ausgereifter Flu6 in freienMaandern der Richtung

des heutigen Tales liber die Albhochflache herabgefolgt sein.

Aber dieses Tal endet heute im N abrupt am Albrand. Hier

kann sein Anfang urspriinglich nicht gelegen haben. Der offene

Talmund deutet auf den Schwarzwald, und dort werden wir

auch noch Relikte einer Entwasserung finden, welche ihrerseits

auf die Alb weist. (S. 155 ff.) Aber den ursprunglichen Zusammen-
hang hat heute die tief eingreifende 'junge Neckarniederung

bereits ganzlich zerstort.

Die morphologische Analogie der Entwickelung dieses

Nebenflusses mit der seines Hauptflusses laBt auch gleiche

Geschichte fiir beide mit Notwendigkeit voraussetzen , zumal

da, wie wir sehen werden, auch die anderen Albfliisse demselben

Schema folgen. Die Yollige Ubereinstimmung der Stadien- und
Cyclencharakteristika laBt also auch gleiches Alter voraussetzen.

Hier wie dort ist demnach zu erkennen:
1. Der pliocane bis rezente Cyclus, der mit

derWiederbelebungder Erosion zu Beginnder
Pliocanzeit begann.

2. Der obermiocane Cyclus, der mit der
Bildung derprapliocanenweitgeliend ausgereiften
Peneplain beendet wurde, und in seinen Anfangen
bis ins Mitttelmiocan zuriickgreift.

3. Ihmwareinemittelmiocane Peneplain mit
pramittelmiocanem Erosionscyklus vorausge-
gangen.

b) Die Albtaler zwischen Beera und Brenz.

Schmiecha. — Lauchert. — Vehla. — Albbuchten. — GroBe Lauter. —
Lone. — Brenz.

Sie bilden entwickelungsgeschichtlich voUige Analoga zu

dem Beeratal und konnen daher in Kiirze behandelt werden,

Gemeinsam ist ihnen heute die Eigenschaft, ihre Quellen aus-

nahmslos auf der Alb selbst zu haben. Je weiter wir nach

Osten fortschreiten, desto mehr riickt die Wasserscheide siidlich.

Der Talcharakter aber nimmt keinerlei Riicksicht auf die

Wasserscheide. Die Talboden bleiben stets gleich breit, die

Talwande gleich weit von einander entfernt bis zu ihrem plotz-

lichen Abbrechen am Albrande. Immer wieder werden wir

darauf verwiesen, die Quellen der ursprunglichen Fliisse dieser

Taler weit auBen im nordlichen Vorlande, hoch iiber dem Niveau
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der lieutigen Landschaft zu suchen, aiich da noch, wo der Alb-
rand langst YOin Schwarzwald abgebogen ist.

Diese Yerlialtnisse zeigt als erste die S c li m i e c li a. Be-
sonders klar treten bei ihr auf dem Karteubilde die alten

Zwangsmaander zutage. Die Analogie mit der oberen Donau
wird noch verstarkt durch das Auftreten TOn Juranagelfluhe

recbts imd links des alten Tales, welche sich streng an die

Das Schmiechatal mit wohl entwickelten Zwangsmaandern iai Unterlauf.

(Die gestrichelten Flachen bezeichDen die Lage der Reste der mittel-

miocanen Meeresmolaase.) (Nach der Karte 1:50000 des geognostischen
Atlas Yon Wiirttemberg gezeichnet und verkleinert.)

Hohen bait und nirgends in heutige Talsenken berabsteigt, da-

jnit eben ihr hoberes Alter im Yergleich zu diesen dokumentierend.

Ganz analoge Yerbaltnisse trelfen wir nach Osten fort-

xhreitend bei Lauchert und Yehla^), deren Quelle heute

inmitten einer offenen Talflucht an flacher Talwasserscheide

unweit des Albrandes liegt, durch den Ton Norden her in breiter

offener Bucht der Steilwand ein Quellast der Starzel Yorzu-

ingen sucht.

Offenbar hat der schwache
,

obsequente Starzelbach die

-grofie Bucht, in der er in die Alb eintritt ebensowenig ge-

1) Blatt EbiDgen. Geognost. Atlas Yon ^YurtteInb. 1:50 000.

2j Blatt EbiDgen \md Blatt Tiibiiigen. Geognost. Atlas 1 : 50 OOO
sowie Blatt Reutlingen 619, der Karte des Deutschen Reiches. 1 : 100 000.
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schaffen, wie das breite Tal in dem er flieBt. Dieses sclieint

yiel eher den Grofiendimensionen der Albbuclit zu entsprechen.

Wir finden auch heute noch iiberall solche Buchten, wo ein

grower FluB in die Alb eintritt. Dies Yerhalten legt es nahe,

zu Termuten, daJ3 die stets spitzwinklig einschneidenden Buchten

der Alb groBtenteils durch Fliisse geschaffen wurden , welche

einst die Alb durchstromten. Tatsachlicli finden wir mebrfacli

audi gerade da Buchten, wo heute trockene oder doch nur

schwach bewasserte groBe Taler in der Yerlangerung der Winkel-

halbierenden der sicli spitzenwdnkelig schneidenden Buchtwande
auf der Alb auftreten, und so noch einen fruheren Zusammenhang
auch da zu erkennen geben, wo er heute langst unterbrochen

ist, wie ein spateres Beispiel noch zeigen soil. Es ist auch

theoretisch gar nicht anders zu erwarten, als daB die Zerstorung

des Albrandes in unmittelbarster Nahe groBer Fliisse am inten-

sivsten ist; dies aber bedingt zunachst die Bildung Ton Buchten,

ohne Riicksicht auf die Richtung des Abflusses der Gewasser.

Dann erst wird bei weiterem. seitlichen Einschneiden die Los-

losung groBerer Stiicke yon der Albtafel und schlieBlich deren

Auflosung in einzelne Zeugenberge erfolgen konnen.

Auch das Talende der sich nach anschlieBenden GroBen
Lauter^) zeigt neben gleicher Entwickelung wie die gleich-

altrigen Taler die Verkniipfung mit einer Albrandbucht.

Ein weiterer FluB gleichen Typs ist die L on e^) wenigstens

in ihrem Oberlauf Ein tiefer Einschnitt der Albwand miindet

auf der Albhohe auf ein weites Trockental mit groBen Zwangs-
maanderwindungen, deren Tiefenlinie auch die Bahn folgt. Im
Tale selbst entspringt an flacher Schwelle der FluB.

Unerwartet aber endet der alte konsequent siidostlich ge-

richtete Talzug mit dem scharfen Dmbiegen der Lone nach

Osten. Diese neue Richtung aber geht der heutigen Douau
und dem Bruchrande parallel. Ganz entsprechend fangt auch

die Lone jiingere Bache und Trockentaler, welche von NW her

auf sie stolen, ab, und fiihrt deren Gewasser vereint in sub-

sequenter Richtung zur Brenz.

Alle Nebentaler aber miinden yon Norden in die Lone; ihr

siidliches Ufer ist kaum skulpturiert ; und so ist wohl auch der

TJnterlauf des alten Flusses, dessen Spuren im oberen Lonetal

noch unverkennbar deutlich waren, infolge des rauberischen Ein-

falls der Lone wasserlos geworden und mit der Zeit geschwunden.

Dies aber weist auf ein schon recht hohes Alter der subse-

quenten Lone liin.

1) Blatt Ehingen (620) Karte des Deutschen Reiches, 1:100 000.

3) Blatt Heidenheim (607), Karte des Deutschen Reiches, 1 : 100 000.
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Die Ursache der Herausbildung einer Subsequenzzone pa-

rallel der DoDau und iiahe dem siidliclieii Bruchrande bedarf

erst noch einer UntersucliuDg. Die Tatsacbe ihres Vorhanden-
seins tritt aber auf dem Kartenbilde deutlich genug hervor.

Moglich ware als Grund fiir ihre Ausbildung ja eine Weich-
lieitszone im Albgestein

,
moglich ist aber aucb tektonische

Storung und Zerrung diircb das System des nahegelegenen

Donauabbruches. Vielleicbt ist scbon das der heutigen Donau
parallele alte Bett im Blautal eine erste Spur dieser Subse-

quenzzone. In markanter Weise tritt sie jedenfalls an dem
auffallenden Yerhalten der Nau TOr Augen, wie auch an der

nur etwa 2 km weiter nordlich in paralleler Richtung fliefien-

den Flotz. An diese beiden aber scbliei3t sich der lange sub-

sequente Lauf der Lone an.

Auffallend an all diesen Flussen ist ihr einlieitlicbes Ab-
flieBen nach Osten bin. Die Hauptader, welcher sie zueilen^

liegt nie im Westen ihrer Quellen. So kommt morphologiseh

scbon in schonster Weise durcb die halbseitig entwickelte Sub-

sequenz die tektonische Schiefstellung der Alb im Ganzen zum
Ausdruck.

Der Albkorper selbst weist sonst keine andere derartige-

Subsequenzzone mehr auf. Seine harten Schichten haben

im iibrigen nur eine indifferente Entwasserung konserviert.

Erst jenseits des Erosionsrandes, am nordlichen und west-

lichen FuBe der Alb, werden wir einer noch viel markanteren

Subsequenz im FluBgebiet des Neckars wieder begegnen. Dort

aber sind sicher nicht Briiche, sondern starke Hartedifferenzen

der ausstreichenden Gesteinskopfe die maBgebenden Faktoren

fiir ihre machtige Entwickelung geworden.

Wenn also hier auch Spalten als Schwachelinien und in-

folgedessen als pradestinierte Bildner einer Subsequenz durch-

aus moglich, ja sogar vielleicht w^ahrscheinlich sind, so miissen

sie dennoch erst nachgewiesen w^erden. Jedenfalls aber halte

ich es fiir verfehlt und unzulassig, lediglich auf Grund der

Richtung der Fliisse nun ein kongruentes Netz yon Briichen

zu konstruieren, und damit nur aus der Hydrographie auf die-

spezielle Tektonik der Landschaft zu schlieBen, wie Gugenhahn^)

dies fiir die Brenz und ihre Nebenfliisse will. Zudem zeigen

diese Fliisse doch recht bedeutende Abweichungen von den

Eichtungen, w^elche Gugenhahn theoretisch von ihnen fordern

muB. Das so konstruierte tektonische Bild kommt denn auch

') Gugenhahn: Zur Talgeschichte der Brez. Jahrb. H. d. Ver, L
vaterland. Naturk. i. Wiirttemb. 1903. S. 232 ff.
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morphologisch — wenn wir nun yon den ja als Beweismitteln

gebrauchten Fliissen absehen — gar nicht zum Ausdruck, stra-

tigrapliisch ist es naturlich ebensowenig nacbgewiesen.

Icb kann daher das BrenztaP) keineswegs als Brucb-

tal anseben, solange dies nicbt anderweitig exakt bewiesen ist.

Denn das Yerbalten des Flusses macbt diese Annabme durcb-

aus nicbt notwendig. Seine und seines Tales morpbologiscbe

Entwickelungfugtsicb genau demRabmen derbisberbescbriebenen

Falle ein. Also wird aucb eine gieicbe Entwickelungsgescbicbte

fiir dasselbe anzunebmen sein. Gugenhahn selbst fielen tibrigens

die alten Talmaander auf, welcbe gerade aucb dieses Tal als

morpbologiscb gieicbwertig den anderen zur Seite stellen. Zwiscben

Bollbeim und Giengen kam es sogar zu Entwickelung und iiu-

verwiscbten Erbaltung eines Umlaufberges durcb Abscbniirung

einer alten FluBscbleife. Aber nicbt am Albrande, sondern tief

im Albkorper liegt bier inmitten des breiten Tales die Brenz-

quelle, wabrend jenseits der Talwasserscbeide die Wasser zu

dem nordwarts stromenden Kocber sicb vereinigen.

DaB friiber aucb bier die Wasser des gesamten Yorlandes

einbeitlicb nacb Siiden zur Donau durcb das breite Brenztal

zogen, bat Sceieu scbon erwiesen. Wir werden darauf nocb zu-

riickkommen, ebenso wie auf die jngendlicbe Umkebr der Ge-

wasser zur mittleren Diluvialzeit.

Bevor wir jedocb auf der Alb weiter nacb Osten scbreiten,

wo jetzt die^Entwasserung plotzlicb neue Ziige erkennen liiBt,

miissen wir nocb einmal zuriickkebren und nacb den Resten der

Quellen und Oberlaufe der alten Fliisse sucben, deren breite^

groBe Talboden wir soeben stets nur in ibren unteren Strecken

erkennen konnten, wabrend die Neckarniederung in nacb Osten

bin zunebmendem Ma6e die alten Mittelstiicke zerstorte.

c) Die Flusse des ostlichen Schwarzwaldgehanges.

Eschach. — G-latt. — Nagold. — Die morpbologiscbe Zugeborigkeit

dieser Flusse zu den Fliissen des Albkorpers.

Zuerst sei bier nocbmals auf das Yerbalten der alten Wutacb
bingewiesen, die friiber in konsequentem Laufe zur Donau floB.

Wabrend aber beute ibr Unterlauf zum Rbein abgelenkt ist,

bat ibr einstiger Oberlauf die alte Konsequenzricbtung nocb

unverandert bewabrt und dokumentiert dadurcb ibre einstige

Zugeborigkeit zum Donausystem.

') Blatt Heidenbeim (607).
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In alinlicher AYeise -wurden langst aucli die siidostlicli ge-

ricliteten Laufstlicte TOn Brege imd Brigacli Yon Penck als

Teile eines alten konsequenten EntwasserLingssystems, die erst

in jiingerer Zeit subsequent zusammengefaiBt wurden, gedeutet.

Weiter nacli Norden hin tritt nun die friihere Abhangig-

keit der heutigen linken Neckarnebenfliisse you der alten Donau
nicht minder deutlich herYor.

Fig. 14.

Der Xeckaroberlauf mit seinen ZiifliisseD.

(Die alte, konsequente, zur Dooau orientierte Riclitung der Fliisse

des - ostlichen Schwarzwaklgehanges tritt deutlich hervor.) (Nach der

Generalstabskarte 1:100000 gezeichnet und verkleinert.)

Da, wo das alte Prim - Faulenbachtal nacb. Norden bin sich

offnet flieBt beute ein junger umgekebrter Renegat, die Prim,

nacb Norden zum Neckar. Dies wurde scbon aus dem Bau
des Talzuges abgeleitet, aber aucb die Fliisse selbst, die

zwiscben Lauffen, Neufra nnd Rottweil zusammentreffen

1) Blatt Villingen (632), Karte des Deutschen Reiches 1:100'000,
and Blatt Balingen. Geognost. Atlas von Wurttemb. 1 : 50CG0.
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geben hieriiber AufsctiluB. Neckar- und Eschaclatal laufen

meist fast parallel, ziiletzt etwas spitz winklig, -um endlich

in kurzer Querstrecke zusammengefaBt zu werden in der

Richtung gegen das Trockental hin. Beide laufen in tiefen

Zwangsmaandern liber die Muschelkalkebene; beide bieten mor-

phologisch mithin das gleiche Bild und miissen als gleichwertige

altiibernommene konsequente Talstiicke angesehen werden^).

Aber die Fliisse dieser Taler sind heute nicht niebr gleich-

wertig; wahrend die Eschach noch heute die alt konsequente

Richtung beibehalten bat, lauft heute der benachbarte parallele

Neckar in entgegengesetzter Richtung nach Norden. Zu seinem

FluBsystem gehort auch das kurze subsequente Stiick der er-

wahnten heutigen Yerbindungsstrecke der beiden alten FluJ31aufe.

Der Neckar von heute aber ist der junge Rauber, der zerstorend

in ein altes FluBsystem eingrilf. Nach Scheus Ausfiihrungen

liegt der Beginn des Hauptraubzuges des Neckars im

mittleren Diluvium. Er verleibte sich zuniichst das der Richtung

seines YorstoBes zuerst im Wege stehende ostliche, urspriing-

lich nach Siiden entwassernde FluBstiick zwischen Oberndorf

und Rottweil ein und kehrte den alten FluB in seiner Richtung

um, Durch weiteres Yordringen seiner Quellen und entsprechen-

des Riickwartswandern der Wasserscheide wurde dann auch

der Eschachbach abgezapft und der Donau geraubt. So aber

blieb bis heute die Eschach ein zum Rheinsystem ganz fremd-

artig orientierter, umgelenkter FluB, der durch seine Richtung

klar erkennen laBt, daB er genetisch einem anderen Ent-

wiisserungsplan zugehort: dem FluBsystem der Donau.

Gehenwir die beiden genannten einst konsequent angelegten

FluBstiicke aufwarts, so finden wir auch im Quellgebiet derselben

eigenartige hydrographische Yerhaltnisse, die aufjunge Storungen

im normalen Entwickelungsgang schlieBen lassen^).

Der EschachquellfluB biegt yon Seedorf aufwarts

etwas gegen Westen aus, cloch flihrt die Yerlangerung seiner

Richtung iiber einen nur schmalen und flaclien Riicken zu dem
heute nach Norden flieBenden Heimbach, dessen eigenttim-

liche Gestaltung ebenfalls eine wechselyolle Geschichte durch-

blicken laBt, und den Gedanken nahelegt, daB er friiher in um-
gekehrter Richtung llieBend, ein Quellast der Eschach war.

Doch konnte fiir diesen Gedanken erst die Auffindung ent-

sprechender Terrassen oder die Yerfolgung und der Yergleich

der Schotter in beiden Tiilern sichere Beweise erbringen. —

') Blatt Freuclenstadt. Geognost. Atl. von AYiirttemb. 1:50 000.

2) Blatt Freudenstadt (618), Karte des DeutschenReiches 1 : 100 000.
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Heute ist der Heimbacli ein NebenfluB der Glatt, fallt aber so-

fort als fremdes, umgekehrtes Glied in der normalen Ent-

wickelung des FluJ3geaders auf.

Gleiches gilt yon dem anderen alten FkiBstiick, das lieute

ein Teil des Neckarlaufes ist. Yerlangert man es liber Obern-

dorf hinaus nach Norden, so fallt diese Linie mit dem Fki£-

lauf der Glatt zusammen, die aber in entgegengesetztcr Richtung

fliefit wie der Neckar selbst, also nock die urspriinglicke alte

Konsequenzriclitung beibehalten bat; faBt man sie nun als ein

Yom Yordringenden Neckar abgezapftes Stiick Oberlauf des

alten auf den Albrand zustromeuden FJusses auf, so ist zu-

gleich eine Erklarung fiir das so auffallende Entgegenfliefien

YOn Hau23t- und NebenfluB gegeben. Das Yerhaltnis Yon Glatt

und Neckar stellt sich also danach als Yollig das gleicke her-

aus, wie das Yon Eschacb und Neckar, Die Abzapfung gescbah

auch bier mittels eines Yom Yordringenden Neckar aus besonders

kraftig im Streichen der Scbicbten zuriickschneidenden Quell-

astes; dies ist die fast rechtvvinkelig zur alten Konsequenz ge-

stellte subsequente FluBstrecke zwiscben Bettenbausen und Glatt.

Am auffallendsten ist beziiglicb dieser Yerbaltnisse das

Landschaftsbild der Nagold^). (Ygl. Fig. 14.) Ibr Ein-

gescbnittensein in tiefen Zwangsmaandern ist ein Zeicben ibrer

morpbologischen Gleicbwertigkeit mit den bisber genannten

FluBstrecken. DaB sie Yon recbts fast keine Nebenfliisse erbalt,

ist bei der naben Nacbbarscbaft des jungendlich die Landscbaft

ausraumenden Neckars leicbt erklarlicb. Um so auffallender

aber ist der Habitus ibrer linksseitigen Zufiiisse Yon der Quelle

an abwarts. Alle YOm Scbwarzwald herabkommenden Neben-

fliisse haben die Ricbtung, die wir schon im Yorangebenden

stets als alte Konsequenzricbtung erkannt batten, bewabrt ; der

oberste Nagoldlauf selbst wiederbolt die gieicbe Erscheinung,

indem er bis Nagold in NW-SO Ricbtung ausharrt, dann aber

in scbarfem Knick in das beute bier die Scbwarzwaldrandgewasser

sammelnde nacb Norden sicb entwassernde Haupttal umbiegt.

Wie bei Kocber und Jagst baben wir im Nagoldsystem das

Bild eines Yerkebrt, allerdings nur einseitig befiederten Pfeiles,

€ines im neuen Gyclus umgelenkten Flusses Yor uns.

Aber ebenso Avenig wie bei Kocber und Jagst kann daber

diese FluBanlage eine primare sein. Die Yerkebrte Ricbtung

der Nebenfliisse weist mit zwingender Notwendigkeit auf einen

anderen, damals in umgekebrter Ricbtung entwassernden

Hauptstamm bin.

1) Blatt Calw (604), Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000 und
Blatter Calw und Altensteig. Geognost. All. v. Wiirttemb. 1 : 50 000.
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Diese Yerhaltnisse finden wir aber nicht mehr im Nagold-
uuterlauf. Etwa yon Calw an yerliert sich die ErscheiDung

des EntgegenflieBens Yon Haupt- und NebenfluB rasch. Dies

deutet auch auf verscbiedene Bedingimgen der Genese der dem
HauptfluB nunmebr normal in spitzem Winkel ziiflieBenden Neben-
fliisse. Damit haben wir nach Norden bin die Grenze erreicbt,

innerbalb der die alte Donauerosionsbasis die Fliisse direkt

beeinfluBte, indem sie die Richtlinien der AbfluJ3rinnen entstehen

liei3, die sich heute noch im Landschaftsbild erbalten haben.

Auf die Bedeutimg dieser Tatsache wird noch im nachsten Ab-

schnitt zuriickzukommen sein.

Zusammenfassendlassen dieostlichen Schwarz-
waldfliisse in ihren Oberlaufen ausnahmslos noch
deutlich die alte tertiare K o n s e q u e n z e n t w a s s e

-

rungsrichtiing erkennen. Diese ist alter als

der Neckar, also auch alter als die Entstehung
der Neckarniederung, die ihrerseits wiederum
der Tatigkeit des Neckars ihr Da sein yerdankt.
DerNeckarfiel zerstorendin das alte FluBsystem
ein, indem er nach S zu yordrang. Die altesten
Abzapfungen liegen also im Norden. Dort
ist daher auch die yon ihm geschaffene Neckar-
niederung am breitesten.

Ob auch der Neckar als NebenfluB der Donau entstand,

und dann erst dem RheiD zum Opfer fiel, wird sogleich noch

zu besprechen sein. Heute jedenfalls ist er der hauptsachlichste

Zerstorer der alten Entwasserung.

Aber trotz seiner Tatigkeit haben sich im
Schwarzwald noch die gegen die Albtafel bin ge-

richteten Quellaste zu denbreiten kopflosen Tal-
ziigen desAlbkorpers selbstfindenlassen,deren
direkter Zusammenhang bei der weitgehenden
Zerstorung der alten Landoberflache heute um
so weniger mehr im einzelnen zubeweisen ist, je

weiter wir nach Norden f o r t s ch r e i t e n. DaB er

aber tatsachlich bestanden haben muB,daszeigt
die yollige Analogic derEntwickelung m it den
Beispielenweiter im Siiden, wo dieser Zusammen-
hang noch unzweideutig nachgewiesen we r den
k nnt e.
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d) Der Neckar und die Neckarniederung.

Die niorphologisclie UngleicliAvertigkeit von Oberlauf und Unterlauf. —
Das Neckarknie bei Plocliingen. — Neckarimterlauf als umgekehrt
konsequeater DonaunebenfluB. — Anhaltspunkte hierfur. — Kocher
und Jagst. — Ursachen der FluBumkehrungen. — Ihr Alter. — Die
Entwickelang des Neckaroberlaufes. — Zar Lage der altesten Wasser-
scheide. — Die Zone der FluBumkehrungen. — Die Zone junger

Zwan gsm ii an d er

.

Die Untersuchungen iiber die gescliichtliche EntwickeliiDg

des Neckars imd seiner Zufitisse wird wohl am besten mit einer

Betrachtang des morphologiscben Charakters der Taler beginnen.

Die groBere Jugendliclikeit des Neckars gegeniiber der alten,

wohlausgereiften Flufient\Yickelung des Yorhergelienden Cyclus,

der wahrend der jiingeren Tertiarzeit die Landschaft in das

Stadium der Peneplain iiberfiihrt hatte, wurde schon betont.

Ebenso, daB der Neckar heute nocb raubend seine Quellen nach

Siiden yerlegt und auch in jiingster Zeit nocb in seinem Oberlauf

deutlicli kontrollierbare Abzapfungen begangen hat.

Die Quellen des Neckars liegen heute in einer moorigen

Hochflache. Am FuBe des Keupers, parallel dem Ausstreichen

seiner Schichtkopfe flieBt dann der junge FluB gegen NO. Die

Yorherrschende Subsequenzrichtung des oberen Neckar, welcher

sich fast stets parallel dem Albrand halt, ist ebenso typisch

wie in die Augen fallend. Nur kurze zwischengeschaltete Strecken

unterbrechen die Subsecpenz des Flusses, Yvie wir eine solche

z. B. unterhalb Eottweil bereits kennen gelernt haben.

Anders aber wie die so merkwiirdig orientierten westlichen

Nebenfliisse des Neckars yerhalten sich die YOn der Albwand.

herabkommenden ostlichen, Es sind obsequente junge Fliisse

welche im spitzen Winkel ihrem HauptfluB zustromen und
offenbar erst im AnschluB an die Entwickelung des Neckars

selbst enstanden sind, Y^enngleich die Taler fast aller groBeren

in ihrer Anlage meist alter zu sein erscheinen. Sie haben

ihre Quellen meist in breiten Buchten der Albwand, welche in

ihrer GroBe den kleinen und jugendlichen Quellasten nur wenig
proportioniert erscheinen, und ein hoheres Alter sowie die Ent-

stehung durch groBere Fltisse eo ipso wahrscheinlich machen.

Der AnschluB soldier Buchten an groBe, nach Siiden hin auf

der Alb entwickelte offene Taler, mit heute ebenfalls nur kleinen

Fltissen, bestiitigt diese Auffassung; es sei diesbeziiglich nur

an die Prim erinaert. Solche Fliisse also sind Renegaten

YOn iuYers obsequenter Natur.
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"

r
,
Aber eine anflalleride Eigentiimlielikeit ist alleii diesen

Eliissen gemeinsam. Sobald. ihre Taler in den Musclijelkalk

austreten, beginnen sie deutlich zu maandrieren, was bei ihrer.

Jugendlichkeit und dem ^onstigen. Pehlen Yon ]\Iaandern nicht

zu erwarten ware. Ich Yer\Yeise nur ,auf das Verlialten der

Schlichem und.der Eyach, der Starz.el a.^) .

Genau das gleiche laBt sicb beim Neckar selbst beobachten.r

Derselbe maandriert im Muschelkalkgebiet nicht niu' , in der

EluBstrecke unterhalb E,ottweil, sondern auch in den jungen

subsequenten Strecken, wenngleicb hier vielleicht etwas

schwacher. Aber das Generelle der Erscheinung ist doch nicht

zu Yerkennen; um so weniger, als ganz plotzlicb bei Rottenburg

der Talcharakter des Neckars sich mit dem Ubertritt Yom
Muschelkalk zum Keuper Yollig andert.^) Das Tal ist gerade

gestreckt und plotzlicli breit geworden — Diese Yerhaltnisse

bleiben auch im Lias bestehen, den der Neckar stomabwarts

bald betritt. Eine Anderung tritt erst wieder ein bei Cannstatt,

wo der Flui3 abermals die Muschelkalkebene betritt.^)

Vorher jedoch' hat der Neckar bereits das scharfe Knie

bei Plochingen^) gemacht, und dies ist zugleich der Punkt, der

den Neckar in zwei morphologiscli Yollig ungieichwertige Teile

trennen lai3t. Flui^aufwarts ein junger Rauber, dessen relativ

schwache Maander an den Muschelkalk gebunden erscheinen,.

fluBabwarts ein nach alien Merkmalen alt angelegter Talzug,

der nur YOn einem eindringenden jungen Rauber, dessen

Tatigkeit entsprechend, umgekehrt wurde, das Tal eines

alten, senilen Flusses mit weitausholenden Maanderwindungen
und Umlaufbergen YOn ganz anderem Habitus und anderer

GroBenordnung wie welter stromauf. Zwar treten YOm Albrande

weg auch diese Maander mit dem Beginne des Muschelkalkes

plotzlich auf, sie sind aber clennoch nicht an. den Muschelkalk

gebunden, denn sie setzen sich uuYerandert stromabwarts auch

im Buntsandsteingebiete und quer durch das Massiv des Oden-

waldes hin fort. Dies sind alles untrugliche Kennzeichen eines

alten, neubelebten FluBlaufes und wichtige Unterschiede zum
oberen Neckarlauf. Hier im unteren Teil ist der Flufi auch

offenbar genetisch YOm Albrande unabhangig, denn er ist an-

^) Blatter Freudenstadt (618) und Reutlingen (619), Karte des

Deutschen Reiches 1 : 100 000 und BlattHorb. Geognost. Atl. v. Wiirttem-
berg 1 : 50 000.

^) Blatter Horb und Tubingen. Geognost. Atlas Yon Wiirttemb.
1 ; 50 000.

3) Biatt Stuttgart. Geognost. Atlas von AViirttemb. 1 : 50 000.

*) Blatt Kirchheim. Geognost. Atlas Yon Wiirttemb. 1 : 50 000.

Zeiischr. d. D. Geol. Ges. 1912. 11
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nahernd senkrecht dazu in seiner Laufrichtung orientiert, wahrend
dagegen die snbsequente Gebundenheit des oberen Neckars an

den Albrand schon erwahnt wurde.
' Plochingen stellt sich also als ein Punkt von morphologiseb

eininenter Bedeutung dar. Die Yerbaltnisse dieser Gegend miissen

daher noch etwas naher ins Auge gefaBt werden. Uberblicken

wir das Gesagte in umgekehrter Reihenfolge, so diirften wir auf

dem genetisch riclitigen Wege sein:

Fig. 15.

Der Neckar vor dem Albrande bei Plochingen.

(Der umgekehrt konsequente untere Neckar biegt bei Plochingen in.

den zum Albrand subsequenten oberen Neckar um. Zudem zeigt die

Karie in typischer Weise die nach Osten und Westen [in Neckar und
Vils] verschieden stark zur Entwickelung gekonimene Subsequenz an).

(Nach der Generalstabskarte 1:100000 gezeichnet und verkleiiiert)

Auf der alt-(pramittel-)miocanen Peneplain floB ein FluB nach

Siiden auf die Alb zu. Wo seine Quelle, d. h. wo damals eine

Wasserscbeide lag, wissen wir nicbt, aber der Albrand bestand

damals noch nicbt. Da6 dieser alte FluB aber bereits ein

Nebenfl-uB der altesten Donau wurde, das laBt sich aus Yer-

schiedenem erkennen.

DaB namlich dieser alte, groBe FluB nicbt in der siidwartigeu

Yerlangerung des noch erhaltenen Talstiickes seine Quelle gehabt

^) Auf der Abbi.ldung wurde durch ein Versehen leider „Fils'^

statt „Yils" geschrieben.
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haben kann, ergibt sich aus der Uberlegung, daB es dam^ils,,

als er noch auf der Albhoeliflaclie floB, ja fiir ilin im Stiden

keine Erhohung gab, woher er seine Quellen hatte beziehea

konnen. Die Neigung der Juratafel war nach Storung ilirer

primaren horizontalen Lage sogleich nach Siiden zu geschehen.

Die Richtung des heutigen Flusses ergibt sich darnach als eine-

der urspriingiichen entgegengesetzte.

Wir haben aber auch andere, positiye Anhaltspunkte dafiir,

dai3 dieser FluB einst tatsachlich den Albkorper betrat und
nach Stiden hin zur Donau durchfloB.

Heute erscheint der FluB am Jurarande aufgespalten. Der
alte Hauptstamm gabelt sich in zwei fast um 180° divergierende

subsequente Aste, den stark entwickelten, jungen Neckar nach

Westen, die kleine Vils nach Osten. Das konnen unmoglich

primare Verhaltnisse sein; diese siibsequenten Fliisse sind an

den Albrand gebunden; dieser existierte aber damals noch nichty

wenigstens sicher nicht an dieser Stelle, da ja der WeiBjura zu

Beginn des Obermiocans noch mindestens bis tiber Stuttgart

hinaus sich erstreckte. Die so einseitig entwickelte FluBgabelungy

die sich iibrigens auch im Oberlauf der Vils wiederholt, habe
ich als eine Folge der Heraushebung des Gelandes gegen den.

Schwarzwald zu bei gleichzeitiger relativer E-uhe des Landes-

gegen Osten hin bereits zu deuten versucht^).

Auf den Zusammenhang des alten Flusses mit der Alb-

"weisen nun zunachst zwei breite Talziige im Albvorlande am
FuBe der Alb hin, welche sich durch ihre GroBe in markantester

Weise von den kleinen, jugendlichen, obsequenten Talchen ihrer

Nachbarschaft unterscheiden und damit bereits eine altere iiber-

nommene Anlage bekunden.

Das Tal yon Kirchheim und das Tal yon Kuchen, in dem
sich heute die unyerhaltnismaBig kleine Yils dahinschlangelt..

Die Kirchheimer Lauter ware nach dieser Auffassung ein

inyers obsequenter Renegat; allerdings laBt sich oben auf der

Alb selbst das alte Tal nicht mehr sicher nachweisen, das dem
alten FluB entsprechen Aviirde. Aber einmal ist zu bedenken^

daB gerade hier die erste und alteste direkte, durchgreifende

Yeranderung in der Entwasserung des Albkorpers durch einen

nach Norden umgekehrten Neckar stattfand, daB folglich hier

auch die alten Entwasserungsyerhaltnisse yon den neuen am
starksten yerwischt worden sein miissen.

Sodann aber spricht noch ein wichtiges Argument fiir diese

Auffassung. Auf der Alb bei Kirchheim und auch anderen Orts

') H.Reck: Uber positive und negative Krastenbewegungenusw. a. a. 0>

11*
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komtnen melir oder minder sporadisch, kemeswegs aber als eine

Art „AlbiiberdeckuDg" alte Quarzsande in Spalten und Kliifteii,.

meist zusammen mit Bohnerz vor, niit deren Yorhandensein

nnd Auftreten ims vor allem Weiger^) yertraut gemaclit bat;

Auch Brauhausek'*) bat uns solcbe Vdrkommnisse kennen gelehrt.

Sie miissen zum Teil scbon recbt boben Alters

sein, denn gelegentlicb lafit sicb ibre -Zwiscben-

lagerung zwiscben die Residua altobermiocaner

Tuffe nacbweisen. Ibrer Ziisammensetzung nacb sind es

Yornebmlicb Quarzsande mit durcbweg woblgerundeten Kornern.

Es kommen ferner Rutil, Zirkon, Glimmer, Magnetit und andere

Mineralien, selten aucb Andalusit und Distbenkrystalle, alle

in wobl abgerundeter Form, Yor.

Zwar gibt Weiger yerscbiedentlicb die Einwirkung Yon

Oberflacbengewassern bei der Ablagerung der Sande zu, aber

deutet sie docli im wesentlicben als durcb siidlicbe Winde aus-

geblasene Bestandteile der miocanen Meeresmolasse. Als Sedi-

mente des Windes aber mu6 er sie desbalb anseben, well er die

Unwabrscbeinlicbkeit eines damals nacb Norden zu flieBenden

Flusses liber die siidlicb geneigten Albscbicbten betont, weil

er aber andererseits ibre Herkunft aus Siiden als gegeben ansiebt,

und eine anderweitige Herkunft gar nicbt in den Kreis seiner

Betracbtungen ziebt. Dagegen laBt sicb jedocb zunacbst ein-

wenden, da6 wir weder wissen, ob tatsacblicb damals starke

siidlicbe Winde berrscbten, die bei der zwar im allgemeinen

feinkornigen und gleicbmafiigen, gelegentlicb aber docb 2 mm
KorngroBe iibersteigenden Bescbaffenbeit des Materiales anzu-

nebmen notig waren, nocb aucb irgend welcbe Beweise dafiir

baben, daB die Sande tatsacblicb aus dem Tertiar des sudlicben

Albvorlandes stammen, wie Fraas, Koken, Weiger u.a. das woUen,

oder alpiner Herkunft sind, wie Quenstedt^) das meinte.

Ibre Herkunft aus dem Siiden aber scbeint mir Yor allem

desbalb unwahrscbeinlicb, weil an einen "Wassertransport der

Sande dann tatsacblicb nicbt zu denken ist. Gegen die Annabme
eines Transportes durcb den Wind aber scbeinen mir anderer-

seits scbwerwiegende Bedenken notig.

Die Spaltenausfiillungen lassen Yielfacb eine regelmaBige

Scbicbtung erkennen, mebrfacb ist sogar das Material in Lagen
abgesetzt, die einer Sonderung des Materials nacb dem spezifiscben

^) Weiger: Beitrage zur Kenntnis der Spaltenausfiilliingen im weiBen
Jara auf der Tiibinger, Uracher und Kirchheimer Alb.

^) Brauhauser: Diluvialbildungen der Kirchheimer Gegend. N.
Jahrb. f. Min. usw. 1904. Beilage Bd. XIX.

3) Quenstedt: Begleitworte zu Blatt Urach 1869, S. 11
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Gewichte entspricht ; mir ist dagegen in keinejii Ealle eine Kreuz-

scMchtung des Materiales bekannt, wie, sie fiir Windablagerungen

so charakteristisch ist. AH dies laBt mir die Annalime eines

fluYiatilen Transportes der Sande wahrscheinlicher erscheinen.

Ein solcher FluB aber kann dann nur ein Yon Norden nach

Siiden flieBender gewesen sein, und mufi zum Teil wenigstens

sein Material aus dem Schwarzwald oder Odenwald bezogen

baben. Fiir das einstige Yorhandensein; eines solchen suppo-

nierten Elusses sprecben nun ja aucb noch andere, bereits ge-

nannte morpbologiscbe Hinweise.

: ; Hier sei in diesem Zusammenhang nur noch auf einen Punkt

aufmerksam gemacbt, der ebenfalls die Annabme sudlicb ge-

richteter Gewasser auf der Alb notwendig macht. Koken^^) wa,r

bereits zu dies er Annahme gekommen, um die in den Samen-

dinger Sanden Yorkommendeii Versteinerungen aus dem untersten

WeiB-Jura und dem oberen Braun-Jura zu erklaren, deren Mutter-

gestein im Norden ihrer^ heutigen Lagerstatte ansteht. Nur ein

siidlich , gerichteter FluB kann der AnlaJ3 dieser Verfrachtung ge-

worden sein.

Die FortsetzUng eines Tales auf der Hohe der Alb, die wir

bei Kirchbeim Yermissen, laBt sich dagegen jenseits des Endes
des breiten* Kuchener Tales feststelien. Die ,Bahn folgt Yon
Kuchen dem tief in den Albkorper einschneidenden obersten

Talende, und lauft liber einen nur flacben Riicken in ein altes

breites Trockental, dessen einstige Zwangsmaander die Topo-
graphie noch deutlich herYOrtreten laBt.^) Weiter abwarts in

diesem Tale entspringt; an flacher Talwasserscheide die zur

Donau gehende Lone, diis bei den Albfliissen bereits besprochen

wurde. Das Trockental aber ist das wichtige Bindeglied,

welches uns auch bier den notwendigen einstigen Zusammen-
hang der heute noch erhaltenen Donauzufliisse mit den alten

Fliissen uber dem heutigen Yorland der Alb, im Norden err

kennen lai3t. ,
.

Sind wir also nach dem Gesagten genotigt, das Tal des

heutigen Neckars unterhalb Ploehingen mit seinen weitaus-

holenden Maandern und Umlaufbergen als altiibernommene,

umgekehrt konsequente Talanlage anzusprechen, so ergibt sich

hieraus auch, daB gehetisch der heutige Neckarlauf oberhalb

Ploehingen mit diesem alten FluB nicht gleichwertig, Yielmehi;

ein junger, wahrscheinlich umgelenkter Seitenzweig desselben, ist;

^) KoKEN, Beitrag zur Kenntnis des schwabischen Diluviums. N.
Jaiirb. f. Min. usw. 1901. Beilage Bd. XIV.

Blatt Heidenheim (607). Karte des Deutschen Reiches 1:100000;
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Das moriDhogenetische Prinzip, das die Entwickelung des

nordlichen Vorlandes der scliwabischen Alb beherrscht, hat

5cHEU^) bereits an dem Beispiel von Koclier und Jagst dar-

^elegt, auf die er die DAVis'sche Entwicklungstheorie iibertrug.

Das Verhalten der Fliisse in der Natur entspricht nun so voU-
kommen den Forderungen der Theorie, dafi diese Uberein-

«tim.mung in alien wesentlichen Punkten an sicli schon ein starker

Beweis der Riclitigkeit der Ableitimgen ist, weun aucla un-

tedeutendere Details gelegentlicli einer anderen Erklarung zu-

ganglicli sein mogen.

Koclier und Jagst werden iiberzeugend als die einstigen

Oberlaufe friiher zur Donau quer durch die Alb abflieBender

Strome dargetan, die durch die Tieferlegung des Neckars und
des Neckarlandes angezapft, umgekehrt und dem Rheinsystem
tributar gemacht warden. Die Nebenfliisse der beiden Strome
^ber zeigen noch heute in dem Gebiet zwischen der Albwand
und dem Muschelkalkplateau die urspriingliche Richtung, d. h.

sie sind umgelenkt, weisen nach Siiden und laufen der Richtung

ihres heutigen Hauptflusses entgegen. Im Siiden auf der Alb
aber offnet sich noch jetzt der weite Talgrund, in dem Kocher
und Brenz zu beiden Seiten einer flachen Talwasserscheide

•entspringen, welcher einst diese Gewasser zur Dobau geleitet

hatte.

Auf die Yerhaltnisse der Morphogenese hier naher einzu-

gehen, eriibrigt sich, da diesbeziiglich auf die ausfiihrlichen

Darlegungen Schets yerwiesen werden kann. Den morpho-

genetischen Verhaltnissen dieser beiden Fliisse ist aber schon

deswegen weitere umfassende Gliltigkeit zuzuschreiben, weil

sie nur Telle eines einheitlichen, groBeren Flufisystems in

tektonisch und stratigraphisch zienilich einheitlicher Landschaft

betreffen. Die Telle dieses Systems aber werden sich im Prinzip

nicht anders entwickelt haben konnen als das Ganze. Ein-

zelne prinzipielle Abweichungen miiBten auch lokale Ursachen

finden lassen. Tatsachlich zeigt ja auch die Gesamtentwickelung

der Landschaft die geforderten einheitlichen Grundsatze bis in

Einzelheiten.

Den Raub und die Umkehr von Kocher und Jagst hat Scheu
auf Grund seiner geologischen Untersuchungen ins mittlere
Diluvium verlegt. DaB die Zeit der Umkehr noch keines-

falls weit zuriickliegt, dafiir sprechen auch alle morphologischen

Tatsachen, so nicht nur das FluBgefalle und die Gestaltung der

') Scheu: Zur Morphologie der schwabisch frankischen Stufenland-

schaft. Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. Bd. XVIII,

Heft 4, 1909.
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Talziige, sondern Yor allem auch die Erscheiniing, dafi die Haupt-

fliisse die Richtung ihrer Nebenfliisse noch nicht beeinflussen

und der neuen HauptstromungsrichtuDg anpassen konnten. Wir
werden daher fur das ganze Albvorland den Beginn des neuen

glazialen Cyclus in die gleiche Zeit verlegen diirfen, welclie

durch eine kraftig einsetzende Zerstorung alter Entwasserungs-

ricbtlinien gekennzeichnet ist.

Fig. 16.

Blockdiagrammatische Darstellung des Dordlichea Albvorlandes im
FluBgebiet des Kochers und der Jagst nach Sched.

Der Grund, den Scheu fiir den Beginn des neuen Cyclus

angibt, scheint mir allerdings nicht mafigebend zu sein. Er
sieht dafiir die Yerbiegung der Neckartafel an, welche sicb aus

der Lage von Schotterhorizonten bestimmen laBt. Hierbei wurde
der altera Hohenschotter Kokens^) noch mitverbogen. Auch
andere unbestreitbare diluviale tektonische Storungen, welche

"wohl Yornehmlich in Absenkungen des Albvorlandes bestanden,

kommen hier in Betracht.^) Aber ich mu6 all dies doch als

nebensachlicher Natur bezeichnen, da es im Gegenteil die Fliisse

^) Scheu: a. a. 0.
''') Koken: a. a. 0.
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nur sehr wenig beeinflussen und in ihrem Yordringen lokal sogar

behindern konnte. a ^ga^.lkibOOrl ^;. ; . . i '...,! ^y&s^at

Bas junge raubens'cHe 'Vbrdringen derselben V
aus ist vielmebr ein allgemeines, nicht aiif das Neckarlflnd be-

sehranktes. Wir haben es scbon im Suden geselien bei der

"Wutach, wir werden ihm aiich noch im Osten begegnen beim
Main; aber nicht nur universell ist die Erscbeinung des Rbein-

raubz^uges in unserem ganzen Gebiet, sondern die Abzapfungen

scheineh ihrem morphologischen Habitus nach auch alle einem

Stadium anzugehoren und samtlich sehr jugendlich zu sein; sie

erscheinen also auch gleichalterig, und zwar nach Analogie mit dem
stratigraphisch erwiesenen Alter der Abzapfungen an Kocher

und Jagstj.als mitteldiluyial.

Biese universell das Gebiet beherrschenden Abzapfungen,

die sich so einheitlich zusammenfassen lassen, miissen auch ein en,

das ganze Gebiet beeinflufieuden Urheber gehabt haben; dieser

kann aber dann unmoglich im Gebiet des Neckars allein ge-

sucht werden. Um ihn zu finden ist es also notig einen Schritt

weiter, zur nachsttieferen Erosionsbasis, zum Rhein selbst zu

gehen. Benu nur Yon hier aus konnten auch Main und Wutach
in ihrer Erosionstatigkeit beeinflui3t werden. Bie yerbogenen

Schotterterassen am Neckar und Senkungen seines Riicklandes

sind vielmehr lokale Erscheinungen des Neckargebietes, welche

den Gang der normalen morphologischen Entwickelung nicht auf-

halten konnten ; yiel weniger aber konnen sie dann die Ursache

der allgemeinen Wiederbelebung der Fliisse auch auBerhalb ihres

Bereiches gewesen sein. Wie weit sie allerdings lokal der Ent-

wickelung des Neckars dienlich waren, darauf wird sogieich

zuriickzukommen sein.

Fiir den Rhein fallt aber nun auch eine wichtige Episode seiner

Entwickelungsgeschichte gerade in das mittlere Biluvium. Wahrend
ernoch im Altdiluyium seine Wasser nachSiiden zum mediterranen

Meer fiihrte, gelang ihm im Mitteldiluvium der Burchbruch durch

das Rheinische Schiefergebirge zur nahen Erosionsbasis der

Nordsee.^) Hand in Hand damit ging eine rasche Umkehr des

Talgefalles und eine jugendliche Tiefenerosion. Biese ist heute

noch durchaus kraftig, wie zahlreiche Stromschnellen in dem
noch unausgeglichenen FluBbett beweisen, und muBte notwendig

auch auf seine samtlichen Nebenfltisse iibergreifen. In diesem
Moment aber sehe ich die Ursache flir die beschriebene
TJmkehr so z ahlr eicher Fltiss e und fiir die Yerdrangung

.
^

<:

'

^) Regelmank; Erlauterunget] usw. 1911. '

V"
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der Donau aus einem ihr lange Zeit liindurch tributaren
Gebiete.

Damit ist jedoch keineswegs gesagt, daB der junge Neckar
oberHalbPlochingen erst nacb dieser Umkebr entstand. Im Gegen-

teil; seine Anlage ist wahrscheinlich yiel alter imd im unmittel-

baren AnschluB an die Entwickelung des Jurasteilrandes heraus-

gebildet. Aber dann flofi dieser Teil des Neckars nicht nach

Norden, sondern brach zusammen mit dem genannten Oberlauf

durch den Jura bei PlochiDgen nach Siiden durch; Yerbaltnisse,

wie sie ahnlich nocli heute im Wornitzgebiet herrsclien, die

auch nordlich ihrer Austrittstelle aus der Alb in subsequenter

Richtung flieBend zunachst auf die Alb zulaufende FJtisse

zusammenfaBt und in gemeinsamem Arm durch die Juratafel

fuhrt.

Die Entwickelung des oberen Neckars stelit in inniger Yer-

kniipfung mit der Entwickelung des Albrandes, wie ich soeben

ausgefiihrt habe. Tiber letztere aber ist unsere Kenntnis gering.

Doch haben wir immerhin einige Anhaltspunkte. Die mittelmiocane

Peneplain lag wahrscheinlich noch groiitenteils iiber WeiBjura,

wenigstens in den siidlichen Teilen unseres Gebietes. Sie war
weitgehend ausgereift; das Bestehen eines scharf ausgesprochenen

Jurasteilrandes zu jener Zeit scheint also wenig wahrscheinlich.

Dennoch waren auch damals bereits andere Schichten blofigelegt

als WeiBjura; bei Georgensgmiind liegen obermiocane SiiBwasser-

gebilde, nur wenige Kilometer Yom heutigen Albrand entfernt,

auf Keuper; im Ries fanden hart am heutigen Albrand Uber-

schiebungen groBer Schollen iiber eine denudierte Braunjura- und
Liasoberflache ^statt. Bei Stuttgart aber lag damals noch WeiB-
jura, wo jetzt der Albrand iiber 20 km welter nach Siiden

zuriickgewichen ist, und ebenso wissen wir yon den Hohen des

Schwiarzwaldes, daB sie zu jener Zeit noch weitgehend mit Jura

bedeckt waren, der in ununterbrochener Tafel nach Osten zog,

tind dessen Reste eben der heute noch erhaltene Tafeljura sind.

All diese Feststellungen beziehen sich ungefahr auf die

Zeit postmittelmiocan beginnender Zerschneidung; sie erlauben

uns also in ganz groBen Ziigen die damalige Lage des Erosions-

randes der Malmkalke wenigstens zu schatzen. Dieser Zeit-

punkt aber muB deshalb fiir uiiser Betrachtungen als besonders

geeignet erscheinen, weil er ja ungefahr mit dem Beginn des

obermiocanen Erosion scyclus zusammenfallt. Damit freilich,

daB wir wissen, daB bei Stuttgart und auf den westlichen

Schwarzwaldhohen damals WeiBjura lag, wissen wir noch nicht,

wie weit derselbe noch nach Norden und Westen reichte. Dies

ist ganzlieh unbekannt. '

. : ;
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Immerhin aber lassen diese Yerhaltnisse zweierlei mit grofier

Deutlichkeit erkennen:

1. Die Erosion des jungtertiaren Zyklus griff im Westen
wesentlich rascher um sich als im Osten; die Verlegnng der

Erosionsbasis beeinfluBte die Gewasser also im Osten nur wenig,

im Westen dagegen sehr stark Bei den einheitlichen tektonischen

Yerhaltnissen am Stidrande der Alb scheint mir diese Tatsache

nur durcli die Annahme einer gleiclizeitigen Heraushebung des

Schwarzwaldmassives erklarbar.

2. Der nordliche Juraerosionsrand des Jungtertiars war
dem heutigen nicht parallel. Auch dieser Punkt scheint von

morpbologischer Bedeiitung, denn heute zieht sich der Jura im
allgemeinen als breites Band mit parallelen Randern im Siiden

und im Norden dahin. Wie aber im Siiden die Donau die Grenze

des Jura ist, so scheinen ihre Zufliisse auch die Lage des Nord-

randes im allgemeinen parallel dazu eingestellt haben, denn

es ist nicht zu vergessen, daB ja yor der mitteldiluvialen Um-
kehr das Land weithin lange unter dem alleinigen EinfluB der

Donaubasis sich entwickelt hatte, daB aber die seit dem Mittel-

diluvium yerflossene Zeit noch nicht tiefgriindig das Landschafts-

bild umgestalten konnte, worauf ebenfalls schon mehrfach hin-

gewiesen werden konnte,

Abweichungen yon dieser Parallelitat der Rander ergeben

sich heute in nennenswertem AusmaB nur im auBersten Osten,

wo eben u. a. die ostlichen Randgebirge die Ursache anderer

Erosionsverhaltnisse wurden, so daB das Juraband fast recht-

winkelig vor ihrem FuBe umbiegt und ohne Riicksicht auf die

Donau nach Norden streicht, sowie im auBersten Westen, wo
der dem Rhein tributare Neckar die Landschaft besonders rasch

ausraumte.

DaB aber die heutige Parallelitat der Jurarander im Mittel-

miocan noch nicht bestand, weist wiederum darauf hin, daB die

damals ausgereifte Peneplain offenbar zu einer anders orientierten

Erosionsbasis sich eingestellt hatte, welche von Westen her

gegen Osten hin das Land weitgehend ausgeraumt hatte. Dies

wiirde dann auf ein pramittelmiocanes, also altmiocanes und
yielleicht oligocanes Herrschen der Rheinbasis hinweisen. Dieses

friiheste Vorwalten einer westwarts gerichteten Erosion ist durch-

aus nicht iiberraschend, Wir werden Hinweisen darauf auch bei

der Betrachtung des frankischen Jura begegnen. Zudem ist ihr

Yorhandensein auch rein theoretisch zu erwarten, denn der

Rheintalgraben war im Oligocan zum Einbruch gekommen, und

wahrscheinlich hatten sich noch friiher auch die oberen Jura-

m(>ore wenigstens zum Teil in dieser Richtung aus Deutschland
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zuriickgezogen. Wenn aiich mit dem Juraerosionsrand der

Peneplain des mittleren Miocans nicht notwendig die derzeitige

Wasserscheide des Gebietes zusammenfiel, so mufite sie docli

j

^ohl in eager Wechselbeziehung zu derselben gestandeu haben,

und diirfte weder grofie E-ichtungsabweicliungen noch groBe

Entfernung von dieser Linie gezeigt baben.

Aber wo die damalige Wasserscheide lag, das ist heute noch un-

bekannt. Wir kennen somit auch nicht die groBte Ausdehnung des

•einstigen Donaueinzugsgebietes. Hieriiber konnte man nur aus einem
vergleichenden Studium der hydrographischen Formelemente in alien

benachbarten Gebieten, im Schwarzwald, Odenwald, Spessart, AufschlnB

•erhofFen; solche Untersuchuugen aber wiirden trotz ihres groBen mor-
phologischen Interesses den Rahmen dieser Arbeit weit iiberschreiten.

Auch ScHEu geht stillschweigend tiber diese Frage hinweg, indem
•er lediglich yon einer alten Peneplain, welche bis an den Albrand
herantrat und iiber dem Maschelkalk lag, spricht, und diese Peneplain

als gegebenen Ausgangspunkt fiir die jiingere Entwickelung der Land-
schat't ninnmt,

Vielleicht gibt ein morphologisches Moment diesbeziiglich einen

Hinweis. Scheu hat bereits darauf hingewiesen, da6 das auf-

fallende En tgegenflieBen von Haupt- und NebenfluB auf-

hort, s obald wir aus den Vorbergen des Jura heraustreten und auf

die Muschelkalkebene des Vorlandes kommen.
Im Schwarzwald hort das EntgegenflicBen der Nebenflusse mitten

im krystallinen Gebiet, im Bereich der unteren Nagold auf. Verbinden
wir nun die auBersten Grenzpunkte dieser Vorkommnisse durch eine

Linie, so lauft diese im Zwischenland zwischen Schwarzwald und Alb
nicht weit von dem nordlichsten nachgewiesenen WeiBjuravorkommen
in vulkanischen Tuffen des Obermiocans vorbei. Sie geht ungefahr

iiber Stuttgart und entlang der Grenze der Keuperiandschaft im
Siiden, gegeniiber der Muschelkalkebene im Norden. Auffallender Weise
failt mit dieser Linie dann auch noch die Nordgrenze des eigenartigen

Keuperspornes zusamiuen, dessen Auslaufer etwa von Stuttgart aus weit

nach Westen gegen den Schwarzwald hin in das Vorland hinausgreifend

bis heute der Erosion erfoloreich Widerstand geleistet haben. Da aber

ferner das Aufhoren einer Umkehr der Fliisse nicht auf das Muschel-

kalkgebiet beschrankt ist, vielmehr auch im Schwarzwald wieder auf-

tritt, so kann man diese Erscheinung keinesfalls als eino Besonderheit

des Muschelkalkes deuten, wie vielleicht eine andere, gleich noch zu

besprechende Erscheinung. Es liegt hier meines Erachteus der Gedanke
am nachsten, daB nordlich der genannten Linie eben vom neuen Cyclus

keine siidlich gerichteten alten Taler mehr zu iibernehraen waren, daB
also nordlich dieser Linie ein auderes Entwasserungsnetz entwickelt ge-

wesen war. Dann wiirde diese Linie die ungefahre Lage
einer alten Wasserscheide darstellen.

Die chronologische Fixierung dieser hypothetischen Wasserscheide
fallt allerdings schwer, da sie hochst wahrscheinlich doch wohl nicht

gleichzeitig entwickelt war mit dem Bestehen eines altesten, weit nach
Nordea vorgreifenden Neckars, dessen Vorhandensein im Vorangehenden
bereits ausgefiihrt wurde, oder aber, bei der Annahme gleichen Alters,

miiBte diese Wasserscheide gerade im Neckargebiet eine auffallende

Ausbuchtung aufgewiesen haben, was ja nach Analogic mit heute noch
bestehenden Verhaltnissen weiter im Osten nicht als ausgeschlossen
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gelten darf. Aher wo die alten Neckarquellen lagen imd in- welchen
Beziehungen die eben aDgedeuteten Verhaltnisse zu. einander stehen^;

wage ich auf Grand meiner Untersuchangec, die sich. liier weder aaf
Spezialuntersuchungen, noch irgendwelche Literatur stiitzen koDnen, nicht

sicher zu entseheiden.

Ebenfalls nur erwahnt sei nocli eine zweite morphologische Eigen-
tumliclikeit des Gebietes, fiir die ich eine ganz befriedigende Losung
nicht zu geben vermag. Es ist das die Erscheinung des Ma-
andrierens der Fliisse sobald sie den Muschelkalk betreten.
ScHEu hatte ebenfalls fiir sein Gebiet schon darauf hingewiesen, sich

aber begniigt festzustellen, daB die Maander anderer Enstehung sei^n^

als sonst iiblich.

Mir scheinen fur das Studium dieser Verhaltnisse drei Punkte
maligebend: .

^^

1. Die Maander scheinen tatsachlich anderer Entstehung zu sein,

als die gewdhnliehen Fiufimaander, denn trotzdem sie stellenw^eise schon
recht stark ausgebiidet sind, scheinen sie doch nicht von der letzten

Peneplain iibernommen zu sein. wie der nachste Absatz zeigt, somit

sehr jngendlicher Entstehung. Sie unterscheiden sich daher sehr

wohl auch von den altubernommenen Zwangsmiiandern des unteren

Neckariaufes. Umlaufberge fehlen ihnen in alien Fallen.

2. Diese Maander treten nicht nur in dem moglicherweise auch
alteren Vorlandgebiet von Kocher und Jagst auf, sondern ebenso in

dem sicber jung ausgeraumten Gebiete des oberen Neckar. Der Neckar
selbst maandriert leicht in seioem subsequenten Laufstiick oberhalb

Eothenburg. Das gleiche tun die jungen, sekundar konsequent vom.

Albrand herbeistrdmenden rechten Nebenfliisse, sobald ihre Sohle den
Muschelkalk anschneidet. Man wird also zu dem merkwiirdigeii;

SchluB gedrangt, daB die Maanderbildung hier durch den Gestein-

scharakt^r bedingt wird, daB sie eine Eigentiimlichkeit des Muschel-
kalkes sei. Auffallend und schwer verstandlich ist dann allerding&

wohl die Tatsache, daB nicht auch dia Flusse anderer Muschel-
kalkgebiete oder etwa auch nur die Flusse des Maingebietes in gleicher

Weise priniipiell maandrieren, sobald sie den doch regional so sehr

gleichmaBig ausgebildeten Muschelkalk betreten. Zudem ist auch sonst

ein genetischer notwendiger Zusammenhang zwischeu Gesteinscharakter

und Maanderbildung meines Wissens nicht bekannt.

3. Dies aber liiBt es doch nicht ausgeschlossen erscheinen, daB das
Zuriickweichen der Juratafel mit ihrer Genese in irgend v^^elchem Zu-
sammenhang steht. Zumal das Auftreten der Manderbikiungen entlaag

einer bestimmten Zone erfolgt, welche gegen SW hin sich dem Alb-

rande immer mehr nahert, aber doch, im GroBen betrachtet, diesem
annahernd parallel lauft. Sind also die Maander ganz jugendlicher Anlage^

so konnte man vielleicht auch an einen voriibergehenden Stillstand

der Erosion vor dem Albrande infolge lokaler tektonischer Ereignisse

etwa von der Art, wie ich sie im Vorangehenden gerade in ihrer morpho-
genetischen Bedeutung fiir <lie Neckarniederung schon erwahnt habe,

denken, welche die Tiefenerosion der Fliisse des Vorlandes durch eine

mehr nach der Seite hin wirkende vorubergehend ersetzte.

Doch sind dies alles Fragen, welche bei dem heutigen Stand unserer

Kenntnis noch oifen bleiben miissen.



Die Wornitz und Altmiilil im Oebiete der Alb
iind ihre^ nordlicheil Vorlandes.

U4't«.y,i: A. a) Das Ries. ...^

Das vulkaniscbe Hies ' als St6run2;selernent der normalen morpholo-

gischen Albentwickelung. — Ansichten iiber , die hydrographischen

Verhaltnisse des Rieskessels im Obei'miocan. — Die lokale Erosions-

basis des Kessels. — Konseqaente und subsequente Fliisse.

Wir waren im YOrigen Abschnitt bis zur BetracMuDg des

Bfenztales gegen .Osten fortgeschritten und. batten gesehen, daB

jugendlicbe, mitteldiluviale Abzapfung imd Umkehr des alten

nach Siiden gericliteten FluSsystems das Tal seines einstigen

Stromes beraubt batten.

Weiter nacb Osten scblieBt sich nun die Wornitz als

naclister groBer FluB an, der YOn den bisher beschriebenen

Yollig abweicHende Verhaltnisse aufvYeist, indem er nocb heute

gegen SO hin die Alb in tiefem Tal durchbricbt.

Aber die morphologische Entwicklung des Wornitzgebietes

war in altobermiocaner Zeit durch Yulkanische Eraptionen

unterbroclien worden. Wie stets, grifi hier der Yulkanismus

als storendes Element in die normale Entwicklung des die

Anlage der heutigen Landschaftsformen gescbaffen habenden

pliocanen Cyclus ein, indem er Yiele morpbiologiscbe Elemente

zerstorte, hier allerdings aucb. einige solche konserYierte , auf

deren Bedeutung nocli zuriickzukommen sein wird.

Doch da der 'Yulkanismus hier lokal aucb. neue Einzel-

ziige im Landschaftsbild schuf, welche aus der Entwicklung

des Ganzen herauszufallen scheinen, dla sie nicht den allgemeinen

morphologiscben Ricbtlinien der Albentwicklung folgen, sondern

lediglich auf den EinfluB des Yulkanismus zuriickzufiiliren sind

und sich auch Yollig aus ihm erklaren lassen, so seien diese

das Gesammtbild yerwischenden Einzelelemente YOrerst heraus-

gegriifen und zusammengestellt.

Es iiandelt sich hierbei natiirlich Yor allem um das Ries.

Die anderen Yulkanischen Yorkommnisse der Alb sind zu un-

bedeutend und scheinen die Oberflache za wenig beeinfluBt

2u haben, um groBzugig auch morphologisch zur Geltung zu

kommen. Auf die geologische Geschichte des Rieses brauche

ich hier nicht einzugehen, da diese durch die Arbeiten Bkancas
und Eraas'^) geniigend geklart ist. Nur die Anhaltspunkte

') W. Branca und Fraas: Das vulkaniscbe Ries bei Nordlingen.
Abh. kgl. preuB. Akad. d. Wissensch. 1901.
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iiber die friiheren hydrographischen Yerhaltnisse des Rieskessels^

welche so verschieden bislang gewertet wurden, seien liier zu

kurzer Wiirdigung zusaimnengefaBt.

Fiir die morphologische EntwickluDg ist Tor allem die-

Tatsache bedeutungsYoll , daiJ der Rieskessel schon zur Zeit

seiner Entstehung in den NoTdrand derAlbtafel eingesenkt

wurde. Dies geht unabweisbar aus der Tatsache hervor, dafi^

die AVeiBjuraklippen, welche sich am Nordrand des Rieses

finden, auf Braunjura und Lias iiberschoben warden'). .Die

nordliche Begrenzung war daher damals schon Braunjura und
Lias. Andererseits aber war unser Gebiet zur Zeit der Erup-

tionen weitgehend peneplainisiert gewesen. Wir miissen daher

annehmen, dai3 eine scharf ausgesprochene Albwand, wie etwa

heute, damals noch nicht bestand. Die morphologische Ent-

wicklung bis zum heutigen Tage wirkte also YOrnehmlich dahin,

den Erosionsrand als steile Wand herauszubilden ; nach

Siiden zariickgewichen ist derselbe seit obermiocaner Zeit aber

nur Avenig.

Die weitgehende Ausraumung der Landschaft bereits vor

der Entstehung des Rieskessels gibt auch Koken zu, der bei

Besprechung der von ihm s. Z. so abweichend aufgefaBten

Klippenzone davon spricht, „dafi einzelne SchoUen einer schon

tief erodierten und denudierten Landschaft in yerschiedenen

Richtungen gegeneinandergekippt und disloziert sind"^).

Die allgemein anerkannte Tatsache einer bereits primaren

Offnung des Rieses nach Norden hin, hatte ohne weiteres all-

gemein auch die Annahme nach sich gezogen, daJ3 das Ries

friiher auch nach Norden entwassert wurde. Freilich, iiber die

Art und das Prinzip dieser der heutigen gerade entgegen-

gesetzten Entwiisserung herrscht solche Ubereinstimmung nicht..

Bran'CA und Fraas gehen nicht naher auf eine Untersuchung

des alten Gewassernetzes ein; sie geben nur eine weitgehende

Ausraumung der Landschaft nach Norden hin an.

Doch mui3 betont werden, daB eine solche Entwiisserung

moglicherweise einem noch alteren Gyclus angehort haben kann

;

denn sowohl im Westen (Neckar!) wie im Osten (Altmiihl)

flossen zu jener Zeit die yulkanisch nicht gestorten Fliisse.

bereits gegen SO, und es ist mir kein Grund bekannt, welcher

dazu notigen wtirde, einen zur Zeit der Entstehung des Ries-

kessels nordwarts fliefienden FluB dort anzunehmen, da die

') a. a. 0. S. 43 und 94 £f.

E. Koken: Geologische Studien im frankischen Ries 11. Folge.

N. Jahrbuch Beilg.-Bd. XV S. 434.
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Entwicklung des gesamten bisher untersuchten Gebietes sicb

als eine iiberaus einheitliche dargestellt hat. '

V. Knebel^) nimmt zu dieser Frage dahingehend Stellung^

I

daB die Uberschiebungszone des Rieses im allgemeinen einem

I heiite noch giiltigen Relief folgte. Wichtig ist vor allem dabei

I

die Feststellung, daB das heutige groBe Egertal damals schon

I

angelegt war.

Auch Kokp:n nimmt das alte Yorhandensein des Egertales-

an, wenn er auch seine friiher mit Knebel iibereinstimmende

Ansicht, daB die Oberflachengestaltung des quartaren Rieses der

heutigen ahnlich sei, 2) vollig verlieB und nunmehr die Ansicht

' yertritt, daB durch postglaziale Senkungen im Rieskessel „die

AbfluBverhaltnisse fast in das Gegenteil yerkehrt" ^) wurden. „Ge-

wasser, die wie die Eger jetzt von Westen her in das Ries

I

einstromen , hatten ein umgekehrtes Gefalle. Konnte aber das

Wasser aus dem Ries in das jetzige Jagsttal fiieBen, so waren

derartige Taler auch die naturgemaBe AbzugsstraBe der Gletscher,

die sich hier gesammelt hatten"^).

Aber dies ist eine rein hypothetische Annahme, welche

sich auf keine zAvingende Beobachtung in der Natur stiitzen

I

kann. Das Gefalle des Egertales hatte sich dann in genau

! nmgekehrter Weise verhalten, wie das der benachbarten Kocher

; und Jagst. Auch wLirde diese Annahme vollig aus dem Rahmen
des hydrographischen Gesamtbildes herausfallen; denn es ist eben

nichts bekannt, was uns ein nach NW geneigtes FluBbett zu

altobermiocaner Zeit anznnehmen gestattet. Yorziiglich dagegen

wiirde sich die alte KoKENsche und y. K^EBELsche Auffassung

dem Gesamtbilde einfiigen.

Ehe jodoch hierauf einzugehen ist, sei noch Gumbels^),

ebenfalls von den vorhergehenden abweichende Ansicht erwahnt-

Er, der in dem Ries ein groBes Maar erblickt, wollte das

^) v. Knebel: Die vulkanischen tlberschiebungen bei Wemding
am Riesrand. Diese Zeitschr. 1903, S. 439. — Beitrage zur Kenntois der

tiberschiebuDgen am viilkan. Ries von Nordlingen. Diese Zeitschr. 1902,

S. 56. — Weitere geologische Beobachtungen am vulkanischen Ries von
Nordhngen. Diese Zeitschr. 1903, S. 23. — Studien iiber die vulka-

nischen Phanomene im Nordlinger Ries. Diese Zeitschr. (bes. S. 38 ff)

1903, S. 236.

^) KoKEs: Ber. iib. d. 31. Versammlg. des oberrhein. geol. Ver.
S. 36-42.

^) Koken: Geologische Studien im frankischen Ries. I. Folge^
N. Jahrbuch f. Min. usw. Beilg.-Bd. XII. 1899 (bes. S. 271), S. 479.

4) a. a. 0. S. 498.

^) Gumbel: Der Riesvulkan. Sitz.-Ber. d. Kgl. bayer. Akad. d.-

issensch. Miinchen 1870.



radiale Zusaminenstromeii der Gewasser nach der ursprtinglicla

tiefsten Stelle desselben bei Klosterzimmern erkennen. Wabrend
er^ aber die jetzige Entwasserung des Kessels als eine jugend-

licbe, durch die Anzapfimg , der Wornitz gescbaffene anspricht,

sucbt er die primar aus dem Ries ausgetretenen Wasseraderii:

im Norden und :Osten.

Das Ergebnis dieses Umblickes in der Literatur, ist also

ein recbt wenig einbeitlicbes. Nacb Norden, Westen, . Osten

und SiideD bat man, bereits. die primare Riesentwasserung ge-

richtet sein lassen. Aber offenbar Ifonnen dockniclit allexliese

Annabmen — wenigstens gleicbzeitig — das Ricbtige getroffen

baben, wenn icb Yon der zweifellos ganz yoriibergebenden

Entwicklungspbase eines Riesberges absebe.

Es, sei vorausgeschickt, daB, wie bereits erwabnt, der

^Veifijurarand scbon durcb einen anderen Cyclus bis an die

Riesgrenze geriickt worden war. Im obermiocanen Cyclus aber

muB nacb Analogie rait der Nachbarscbaft eine sudostlicbe

Entwasserungsricbtimg als normal Yorausgesetzt werden.

Docb bandelt es sicb, darum festzustellen, oh Spuren einer

solchen aucb nocb im Riesgebiete Yorbanden sind, und "wie

Y^eit sie durch die Yulkaniscben, Erscbeinungen gestort, bzw.

unterbrocben wurden. Benn zweifellos, batte eine solcbe Unter-

brecbung des gewobnlicben Entwickelungsganges stattgefunden,

wie die Bildung eines Sees im Rieskessel beweist.

Moglicberweise war der Aufstau dieses Sees durch rein

vulkaniscbe Krafte erfolgt. Wabrscbeinlicber allerdings will

es mir scbeinen, daB aucb der normale morpbologiscbe Ent-

wicklungsgang der Landscbaft an der Seenbildung mitgewirkt

bat; denn wir finden nacb Osten bin die groBen, nicbtyulkanisch

beeinfluBten Albbucbten in obermiocaner Zeit ebenfalls zu

Seen aufgestaut.

Die Entwicklung des Riessees und die am Boden des

Rieskessels lang anbaltenden Bodensenkungen, welcbe nacb den

nocb gelegentlicb auftretenden Erdbeben zu scblieBen, aucb

wobl beute nocb nicht abgeschlossen sind, muBten diesen zu

einer lokalen Erosionsbasis fiir seine nabere Um-
gebung umbilden, welcbe, solange der See nocb nicht zur

Donau entwassert wurde, YOn der Donaubasis Yollig unabhangig

war, und aucb spater nur inbezug auf den Abzugkanal des

anzapfenden Flusses unmittelbar YOn ihr beeinfluBt wurde.

Mittelbar ging dieser EinfluB, wenn er aucb unbedeutend war,

freilich weiter, indem durch ihn mit der Hobenlage bzw.

Existenz des Seespiegels aucb die Hobenlage der lokalen Ero-

sionsbasis mitbestimmt wurde.
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Die Eotwicklung dieser engbegrenzten, lokalen Erosions-

basis zeigt in lehrreicher, modellartiger Weise die Yor-

gange im Icleinen, welche die ganze Landschaft im groBen

betroffen batten. Freilicb geriet das hierbei sicb ent-

wickelnde FluBsystem in Kollosion mit dem bereits bestebenden

normalen Entwiisserungsnetz der Umgebung, das zudem schon

Fig. 17.

Das FluBsystem der Wornitz mit der morphologischen Stdrungszone
des vulkanischen Rieses.

(Nach der Generalstabskarte 1:100000 gezeichnet und verkleinert).

Zeitschr. d D. Geol. Ges. 1912. 12
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Yorher durch die Yoriibergehende Entwickelung eines Ries-

berges aus der Ordnung gekommen war. So ergibt sich als

Gesamtbild ein scbeinbares Durcheinander YOn Fliissen, das

sich jedocb sehr wohl harmonisch nach alteren und jiingeren

Gruppen zerlegen lafit.

Das Yerwisclite, altere Bild der YorYulkanischen Zeit wird

sich. aber leichter erfassen lassen, wenn zunachst die Wirkungen
der jiingeren lokalen Erosionsbasis zusammengefaBt und ge-

ordnet werden.

Der entstehende Kessel muBte AnlaJ3 fiir die EntY^^icklung

radialer Wasserfaden werden, welche YOn den Wanden des

Kiesrandes sich zuriickschneidend ihr Einzugsgebiet zu Yer-

groBern bestrebt waren. Dabei wurden etwa im Wege stehende

zur Donau gerichtete, oder als Nebenfliisse zu Nebenfliissen

der Donau orientierte Bache abgezapft und dem neuen System

einYerleibt, dessen Jugendlichkeit und geringe Entfernung Yon

seiner Erosionsbasis ihm das Krafteiibergewicht sicherte.

Zahlreiche Beispiele dieser konsequenten Entwasserung

lassen sich auf der Karte erkennen. Alle die kleinen FluB-

taler, welche Yom Kessel radial ausstrahlen, gehoren hierher:

so z. B. der Rodelbach nordlich YOn Wemding, der Gansbach

bei Megesheim, der Miihlbach siidlich Yon Ottingen. Eine

ganze Zahl Yon Beispielen laBt auch erkennen, wie die radi-

ale Konsequenzentwasserung siidlich gerichtete, ihr fremde

EluBstiicke abzapfte und sich eiuYerleibte. So lenkte der

Rohrbach einen N=S gerichteten FluB in scharfem Knick
bei Poising in sein Bett und YergroBerte dadurch seinen Ober-

lauf betrachtlich.

Trotz ihres miocanen Alters aber und trotz der Nahe
und Tiefe der Erosionsbasis ist die erosiYC Gesamtleistung

eine relativ geringe, wie die nur schmale Zone in der Umgebung
des Rieses zeigt, welche Yon der Rieserosionsbasis beherrscht

wird. Besonders im Siiden fallt die geringe konsequente Zer-

teilung der harten Malmkalke auf, wahrend die Entwicklung
der Fliisse der tiefer denudierten nordlichen Telle dem wei-

cheren Gestein entsprechend auch waiter fortgeschritten ist.

Die Yulkanischen Yorgange hatten aber das Ries und
seine Umgebung in ringformigen Zonen zerriittet. Diese Zonen
waren fiir die Gewasser die gegebenen Richtlinien fiir eine

scharf und stark entwickelte subsequente Entfaltung, die

besonders im S und W des Rieses auffallt. So miindet die

Sechta, lange Zeit dem Riesrand und der dortigen Uber-

schiebungszone der Klippen fast parallel laufend, bei Bopfingen

in scharfem Bogen ins Egertal und wird zum Ries hinabgeleitet.
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Der Yorrieszone Brancas folgen iui wesentlichen der gegen

Osten Jiin zusammengefaBte Kohrlesbach und Kesselbach bei

Aufhausen, Ammerdingen und Egiingen, die mogiicherweise so-

gar eine Zeitlang durch die Senke zwischen Untermagerbein

imd Deggingen zum Rieskessel abgefiossen waren, diesem aber

dann durch. die neubelebte Erosion der Donaubasis mittels des

heutigen Kesselbachimterlaufes als damaligen selbstandigen

Baches wieder geraubt wurden. Auch innerbalb des Ries-

kessels wird die granitiscbe horstartige Zone Brancas durch

subsequente Fliisse morphologisch deutlich zum Ausdruck ge-

bracht, die sich an ihren Bruchrand anschmiegen. Dies zeigt

vor allem der Forellenbach (Balzheim—Hiirnheim—Edernheim).

Auch TOn der Eger aus schneidet sich in dieser Subsequenz-

zone ein kleiner Bach ein, der jedoch offenbar nur geringe

Kraft hat, so da6 das Zukunftsbild der morphologischen Ent-

wicklung nicht schwer Yorauszusagen ist: Der Forellenbach

wird stets an Raum gewinnend sein Einzugsgebiet mehr und
mehr Yergroi3ern, und die sich entwickelnde Talwasserscheide

standig gegen die Eger zu Yerschieben, bis das gesamte Ge-

falle des Bachbettes ein iuYerses geworden ist. Dann aber,

wenn die Wasserscheide bis zur Eger YOrgedrungen ist, wird

diese selbst in ihrer Existenz bedroht sein, angezapft und zum
heutigen Forellenbachbett abgelenkt werden.

Die Bildung des gesamten geschilderten Entwasserungs-

systems war auf jeden Fall durch die im untersten Obermiocan

auftretenden Yulkanischen Storungen YeranlaBt worden, welche

Yornehmlich in zwei Gruppen zerfallen: Einmal die Uber-

schiebungen, w^elche Yom Rande des Yoriibergehend sich

bildenden Riesberges stattfanden, sodann dieBodenschw^ankungen

des Riesbodens selbst.

DaB letztere jedoch nicht auf die Zeit der Eruptionen be-

schrankt waren, lai3t sich kontroUieren durch das Verhalten

der obermiocanen SliBwasserbildungen, welche Yielfach Yer-

worfen und abgesunken sind, und zwar im Norden mehr als

im Siiden, wo sie im Durchschnitt auf etwa 500 m, noch ca.

50 m unter dem Niveau der nach Siiden sich anschliefienden

Hochllachen lagern. Nehmen wir jedoch im Geiste die ganzen

als lokal Yerursacht erkannten morphologischen Faktoren aus

dem Kartenbilde heraus, so bleiben doch einige markante
hydrographische Ziige iibrig, welche eine andere Erklarung
erheischen.

12*
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b) Das Eger- und das untere Wornitztal.

Das Egertal als praexistierender Talzug. — Spuren seiner Fortsetzung
nach aufwarts. — Jagstbucht. — Spuren seiner Fortsetzung nach ab-

warts. — Unteres Wornitztal and Wornitzdurchbrucli.

Die tiberscliiebung der „Klippen", welche zur Zeit ihrer

Entstehung wohl noch weitgebend. ziisammenhangende Wande
bildeten, kann selir wohl eine friihere, normal e Entwasserung

momentan unterbrochen haben. Nehmen wir an, daB ein Flu6

in siidostliclier Richtung die. Riesgegend yorher betreten hatte,

so konnte er selir wohl Yoriibergehend abgelenkt und gegen

Osten hin dem Albrand folgend der Altmiihl zugefiibrt worden
sein. Insofern konnte yoriibergehend Gumbels Ansicht einer

nordlich bzw. ostlich gerichteten Entwasserung zu Recht be-

standen haben. Aber zwingende Beweise, daB dem so war,

sind mir nicht bekannt.

Die IJberschiebungsmassen hatten aber auch einen pra-

existierenden breiten Talzug beniitzt und aufgefiillt: das Eger-

tal. So zeigt sich durch dessen Konseryieruug bis auf den

heutigen Tag, daB tatsachlich schon yor Bestehen des

Rieskessels ein normal entwickelter FluB in siidostlicher

Richtung diese Gegend durchstromte. Reste seiner siidlichen

Fortsetzung werden sogleich noch zu besprechen sein. Da das

Egertal also nicht etwa durch die yulkanische Katastrophe

erst entstand, sondern schon yorher, also durch die Tatigkeit

eines Flusses normal geschaifen wurde, so liegt in seiner

groBen Breite der beste Anhaltspunkt dafiir, daB seine Wasser
nicht nach Nordwesten zum Kocher geflossen sein konnten, wie

KoKEN das wollte; denn fiir die Entfaltung eines solchen

Flusses fehlte das notige Riickland, das doch dann nur im SO ge-

sucht werden konnte. Rechts und links treffen wir in groBer

Nahe siidlich gerichtete Strome; im Siiden aber lag unfern die

Donau, und yor ihrer Entstehung das Meer.

Das Egertal tritt uns jedenfalls hier als erster fremder

Zug yor Augen, der nicht durch die Existenz der lokalen

Erosionsbasis des Rieses zu erkliiren ist. Das Egertal endet

nach Westen hin ziemlich abrupt. Sein heutiger HauptzufluB

ist die Sechta, die wir aber schon als jiingeren SubsequenzfluB

kennen gelernt haben. DaB sie genetisch nicht eng mit dem
Egertal yerkniipft ist, zeigt auch die Tatsache, daB die breite

Talanlage der Eger noch tiber ihre Einmiindungsstelle hinaus nach

Westen in die Alb eingreift, in einer Breite, welche vollig

unproportioniert ist zu dem kleinen Bach, welcher das TaL
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heute beniitzt. Plotzlicli aber endet das Tal in der Gegend

Yon Aufhausen , und die Bahn geht iiber einen nur wenig zer-

teilten Plateaurest hinab zur Albbucbt von Laucbheim. Wenn
also aucb auf kurze Strecke das Tal unterbrocben scbeint, so

weist docb das Vorbandensein von Bucbten in der Albwand,

welche, wie bereits ausgeftibrt, durcb Flufierosion entstanden

sind, auf das Vorbandensein friiberer Fliisse bin. So ware ja

aucb die benacbbarte Albbucbt des Kocbers voUig

unverstandlicb, wenn wir nicbt wiiBten, daB seine Wasser

einst nacb Siiden geflossen waren. So also setzt aucb die Albbucbt

von Laucbbeim das Besteben eines alten Flusses voraus, der

etwa da die Alb betrat, wo die breit auseinanderlaufenden

Seitenwande der Bucbt sicb scbneiden. Dieser Winkel aber

deutet mit seiner Spitze auf das so nabe Egertal.

Heute freilicb fliefit die Jagst parallel den Scbenkeln dieses

Winkels. Erst in umgelenkt resequentem Quellstiick auf die Alb

zufliefiend, dann in umgekebrtkonsequenterRicbtung nacb Norden

bin entfliebend. Scheu bat bereits nacbgewiesen, daB Kocber und

Jagst friiber gemeinsam durcb das jetzige Brenztal nacb Siiden

entfiibrt wurden; diese Betracbtungen aber lassen den ScbluB

zu, da6 nocb friiber in praobermiocanem Cyclus die Jagst selb-

standig durcb die Alb gegen SO floB und erst spater vom
Kocber subsequent angezapft wurde, oder aucb vielleicbt durcb

die vulkaniscben Yorgange im Ries aus ibrem alten Bett ge-

worfen wurde.

Das Egertal miindet olfen und breit in die Senke des

Rieses. Es ist naturgemaB notwendig, irgendwo jenseits des

gegeniiberliegenden Randes des Rieses seine Fortsetzung zu

vermuten. Aber da bietet sicb nur eine Moglicbkeit. Yer-

langern wir seine Ricbtung nacb SO bin, so treifen wir den

siidlicben Riesrand nicbt weit von der Stelle, wo ein zweiter

auffallender, fremder Zug die lokale Riesmorpbologie unterbricbt:

die Durcbbrucbstelle der Wornitz bei Harburg.
Wir konnen erbaltene Spuren praobermiocaner Tal-

entwicklung beute im allgemeinen wobl nur nocb auBerbalb

der vulkaniscben Storungszone des Rieses erwarten. Der
beutige Wornitzdurcbbrucb ist daber aucb

j
linger als

obermiocan, wie Koken das will. Er batte ja seine Ursacbe
erst in obermiocanen Yorgangen, und Koken betont aucb, daB,

wenn die Wornitz im unmittelbaren AnscbluB an die vulkaniscben

Yorgange scbon das Ries entwassert batte, sicb scbwerlicb in

unmittelbarer Nabe des Entwasserungszuges in bober Lage
limniscbe Tertiarkalke batten absetzen konnen i).

1) a. a. 0. II. S. 447.
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Die Durchbrucbsstelle bei Harburg liegt aber noch Yollig

im Bereich Yiilkanisclier Stomng. Nach Siiden liegt noch die

Yorrieszone auf der Alb. Das Tal selbst folgt zunacbst noch
einer tektonischen Linie, deren Alter allerdings nicht bekannt

ist. Aber es erscheint doch wahrscheinlich, sie auf die Ries-

katastrophe als Ursache zuriickzufiihren. Yielleicht wirkte sie

auch als Schwachelinie, welche dann dadurch dem Wasser
den Weg entlang ihren Wanden wies, und so die Anzapfungs-

und Durchbrucbsstelle gerade an den Ort ihres Yonhandenseins

yerlegte.

Aber schon bevor ^man Eberniengen erreicht, andert das

Durchbruchstal seinen Charakter. Es verbreitert sich ziemlich

plotzlich, und die Wornitz pendelt den kurzen Rest ihres Laufes,

ohne die Talkriimmungen auszufiillen, in viel zu breitem Bett

nach Siiden.

Die Talkriimmungen aber sind weitgeschwungene Bogen,

denen am konkaven Dfer schmale Talsporne entsprechen. Sie

unterscheiden sich also in nichts YOn den bisher beschriebenen

alten Zwangsmaandern der andern Albfliisse. Ein solcher liegt

oberhalb Ebermengen, ein weiterer unterhalb Wornitzstein, ein

dritter oberhalb der Wornitzmiindung bei Donauworth.

Durch diese Yerschiedenheiten zerfallt das untere Wornitz-

tal siidlich des Rieses in zwei deutliche Abschnitte. Der
nordliche tragt noch die Zeichen grofierer Jugendlichkeit imd
lai]t infolge yulkanischer Storungen die Reste seiner friiheren

Geschichte nicht mehr erkennen. Dies andert sich jedoch, so-

bald wir mit dem Yerlassen der Yulkanischen Storungszone

den zweiten FluBabschnitt betreten, der Yollig analog den an-

deren alten Albfliissen entwickelt ist. Diese Analogic fiihrt

aber unmittelbar zu dem SchluB gleichartiger Geschichte

und Entwickelung.

Das Yorhandensein eines Yor dem Ries bestehenden FluB-

laufes gestattet einige wichtige Riickschliisse auf das Alter

der Cyclen, indem wir durch das nachgewiesene unter-

obermiocane Alter der Rieskesselbildung einen neuen, festen

zeitlichen Anhaltspunkt gewinnen.

"Wir sehen daraus, da6 die Albentwasserung durch sehr

lange Zeitraume hindurch prinzipiell die gleiche blieb. Haben
wir bislang schon die heutige junge TalYertiefung im wesent-

lichen als das Werk des pliocanen Cyclus hingestellt und

die letzte Yerebnung der Landschaft als das Werk des im

Mittelmiocan beginnenden obermiocanen Cyclus aufgefai3t, so sehen

wir hier Reste eines praobermiocanen Cyclus Yor uns, der in

der Entwicklung seiner Taler kaum YOn dem folgenden ab-
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wich. Denn dieser Cyclus muQ praobermiocan sein, wenn
eine alt obermiocane Erscheinung seinen Werdegang storte.

Dies aber zeigt wiederum die nur geringen tektonischen

Storungen des mittleren Tertiars, wo ein Cyclus fast ohne

Anderung das Netz des folgenden ubernehmen konnte. Dieser

altere Cyclus aber war ebenfalls scbon weitgehend ausgereift,

denn audi seine Fliisse haben im Unterlauf die cbarakteristischen

Schleifen der Zwangsmaander dem folgenden Cyclus
V e r e r b t.

c) Das obere Wornitztal.

Die subsequente Zasammenfassung der Wasser vor dem Riesrand. —
Die zwei Tiefen- (Durchbruch)- linien des nordlichen Abrandes.

Abgesehen von diesen Spuren altester Cyclen, seben wir

noch zwei jiingere Einscbnitte der Erosion im nordlicben Ries-

rand, deren Entstehung niclit auf die lokale Erosionsbasis des

Rieses zuriickgefiihrt werden kann.

Dies ist diebreiteSenke des he u tig en Wornitz-
tal es, wo es das Ries betritt, und die zwar nicbt so aus-

gepragte aber doch unverkennbare Tiefenlinie, welche
von Willburgstetten liber Fremdingen ins Ries

fiihrt, groJienteils beute von dem kleinen MauchfluJB bentitzt

wird, und auch der Eisenbahn als Ubergang dient.

Da wo die Wornitz in breitem Tal das Ries betritt, macht
dasselbe keineswegs einen jugendlicben Eindrack. Aber Be-

stimmtes laUt sich bier nicbt ermitteln. Erst im nordlicben,

ungestorten Yorland fallt die voUige Analogie und der Paral-

lelismus der Talentwicklung mit dem benacbbarten Altmiibl-

system auf.

Knapp vor dem Eintritt ins Ries macht die Wornitz bei

Wassertrlidingen einen fast rechtwinkeligen Knick, mit dem
sie in eine dem Albrand parallele, subsequente Richtung um-
biegt. Aber unmittelbar westlich vom Hesselberg, bei Wittels-

hofen, empfangt sie einen sehr bedeutenden NebenfluB, dessen

Lauf in nordwestlicher Richtung weit in das Yorland hinaus-

greift. Ganz in ahnlicher Weise wendet sich nun einige Kilo-

meter weiter westlich die Wornitz selbst nach NW, und halt

bis zu ihren Quellen mit dem erstgenannten Nebenflusse an-

nahernd parallelen Lauf. Yon der Umbiegungsstelle aus aber

fiihrt nun ein NebenfluB die subsequente Richtung noch eine

kurze Strecke nach Westen fort.

Wir haben hier also parallele siidostliche, somit konsequent
auf den Albrand zufliefiende EluBstiicke, die offenbar ur-
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spriinglich selbstandig angelegt, im Laufe der Entwickelung
der Landscliaft subsequent zusammengefafit und gemeinsam
durcli den Albkorper nach Siiden entfiihrt wurden. Da die

subsequente Zusammenfassung notwendig erst nach der konse-

quenten Selbstandigkeit eintreten kann, dlirfen wir annebmen,

daB beide parallele FluBlaufe erst selbstandig das Riesgebiet

betraten. Dann also bat die jetzige Salzacb den einstigen

Wornitzoberlauf gebildet, wabrend die beutige obere Wornitz

einen beute nicbt mebr bestebenden Unterlauf durcb die Klippen-

zone des Rieses batte. Und in der Tat fallt in der stidlicben

Verlangerung ibres Oberlaufes Yon der subsequenten Umbiegungs-
stelle an die Tiefenlinie auf, welche, wie oben genannt, den

Riesrand durcbsetzt und zum Teil beute dem RestfluB der Maucb
als Bett dient.

d) Das obere Altmiihltal.

Seine Geschichte nach Schavertschlager. — Grriinde gegen die Schwert-
scHLAGERSche Ansicht. — Zwangsmaander. — Die Lage der kontinen-

talen Wasserscheide imd deren Deutung. — Fossa Carolina. — Tal-

wasserscheide bei Graben.— Junge Abzapfangen und FluBumkehrungen.—
Die Rednitz mit der frankischen imd schwabischeo Rezat als Qaell-

asten. — Anlaater und Schwarzach.

Ein Analogon zum Wornitztal bildet das der Altmiihl.

Die Geschichte seines Unterlaufes wurde schon im zweiten

Abschnitt im Zusammenhang mit der Entstehung der Donau
besprochen. Hier wird also nur noch der Oberlauf in seiner

Entwicklung zu verfolgen sein. Dieser ist deshalb Yon be-

sonderer Wichtigkeit, weil die Altmiihl friiher in noch Yiel

weitgehenderem MaBe die ihr nach Norden Yorgelagerte Land-

schaft in ihrem hydrographischen Werdegang bestimmte als

heute.

SchwertschlagerI), dessen Arbeit zum Teil schon bei

Besprechung des unteren Altmiihltales herangezogen wurde, hat

sich auch eingehend mit der Morphologic des Altmlihloberlaufes

(oberhalb Dollnstein) befaBt. Da er jedoch zu Resultaten

kommt, welche mit der hier Yertretenen Anschauung durchaus

nicht in Einklang stehen, miissen hier die sich entgegenstehenden

Ansichten zunachst nach ihrer Berechtigung abgewogen werden.

Erst ein Nebensachliches zur Vermeidung Yon MiB-

Yerstandnissen. Schwertschlager nennt die Altmiihl einen

,,umgekehrten" FluB. Einmal, weil sich ihre FlieBgeschwindigkeit

Yon der Quelle zur Mtindung stets YcrgroBert, sodann wegen

^) Schwertschlager: Altmiihl und Altmuhlgebirge, Eichstadt 1905.
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ihres Durchbruchs durch den Frankenjura, Der Aiisdruck

^umgekehrt" aber wird in dieser Arbeit in anderem Sinne

gebraucht, wie an zahlreichen Beispielen bereits gezeigt wurde,

so bei Kocher, Jagst u. a. In diesem Sinne aber ist gerade

die Altmiihl kein umgekehrter FluB.

ScHWERTscHLAGER fiilirt die Anlage der heutigen Ent-

wasserung bis auf die Kreidezeit zuriick. Im Gebiete des

Jura erkennt er Rudimente Yon Fllissen, welche damals hoch
iiber ihrem heutigen Niveau nach Siiden flossen:

1. im Altmiihltal oberhalb Dollnstein; seine damalige

Fortsetzung war das Wellbeimer Trockental;

2. im Anlautertal, bestehend aus Brombach und jetziger

Anlauter;

3. im Schwarzaclital mit dem jetzigen Unterlauf Yon Tal-

massing ab und mehreren Quellbachen, darunter der frankischen

Kezat;

4. im Sulztal,

Dagegen „kann das jetzige Altmiibltal zwiscben Dollnstein

und Kelheim aucb in der Anlage nocb so wenig existiert

liaben wie die bayerische Donau, da eine solche Eicbtung fiir

damalige Verbaltnisse ganz unmotiYiert war''^).

,yDie Erosion setzte nach den im Eocan beginnenden geo-

tektonischen Yeranderungen so machtig ein, daC im Mittel-

miocan das ganze Keupergebiet Mittel- und Oberfrankens nicht

bloi3 bis auf mindestens 500 m herunter abgeschwemmt, denu-

diert war, sondern auch seinen HauptabfluB in Rednitz, Pegnitz

und Main gegen N und NW erhalten hatte"^).

ScHWERTSCHLAGER setzt weiterhin die Yerbiegung der Alb-

schichten gegen SO und auch die Bildung der Donauspalte

ins Altteritar. Im AnschluiB an diese Vorgange entstand erst

die Rinne Dollntein-Kehlheim. Im Jungtertiar aber war durch

die hohe Lage des Spiegels des oberbayerischen Sui3wasser-

sees (mindestens 470 m) die Erosion auf der Alb zum Stillstand

gekommen, wahrend die Erosionsbasis mit ihren Abfliissen

nach Norden sich dauernd weiter Yertiefte und daher den See

am Albrand nach Norden entwasserte. Diese Yerhaltnisse

dauerten bis zum Beginn des DiluYiums. „Ich stimme also

mit Thurach ganz iiberein" schreibt Schwertschlager, „und
Yerweise auf dessen nahere Beschreibung dieses miocanen

Altmtihllaufes (den aber Thurach selbst nicht als miocan,

sondern nur als altest diluvial anspricht!). Doch mui3 betont

werden, da6 es sich nur um eine zeitweilige Yon mir in ihren

') a. a. 0. S. 58.

2) a. a. 0. S. 59.
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TJrsachen hinlanglicli gewiirdigte Extrayaganz der Altmiihl

handelte, welche vor dieser Zeit, und nachlier wieder ihr ge-

wohnliches Bett bentitzte."

Yergleicht man diese Ausftihrungen uiit den Ansichten yon

GuMBEL, Penck, Thurach, die fruher schon angegeben wurden,

oder auch mit den in dieser Arbeit dargelegten, so fallt der

Gegensatz der Anschauungen in die Augen; Yor allem aber

Fig. 18.

Das J^"'lu6netz der Altmiihlalb and des frankischen Beckens.

(Nach der Generalstabskarte 1:100000 gezeichnet und verkleinert.)

auch die geringe Anpassungsmogiiclikeit vieler Einzelangaben

Scbwertschlagers in das bisber so einlieitlicli sich. darstellende

Gesamtbild der Landschaftsentwicklung.

Besonders die zeitlicheFixieruiig der einzelnenErscheinungen

im Altmiihlgebiet muQ gegeniiber den Daten der bisherig^n

Bestimmimgen in den Nacbbargebieten auffallen. Doch geht
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ScHWERTSCtiLAGER, der die diesbezliglich bestehende Literatur

nur wenig beriicksichtigt, hierauf nicht ein, gibt aber aucli

andererseits keinerlei zwingende Griinde fur die Notwendigkeit

der von ihin vorgenommenen chronologischen Pixierung seiner

Cyclen. DaB diese jedenfalls auch anders, und zwar in Yoller

libereinstimmung mit den Verhaltnissen der Nachbarschaft ge-

deutet werden konnen, wird nun zu zeigen sein; ebenso

audi die Unrichtigkeit der oben gegebenen zeitlichen Zusammen-
stellung morpbologiscli ungieichwertiger Elemente, wahrend
morphologisch. analog sich verhaltende Talstrecken getrennten

Entwickelungsstadien zugeschrieben wurden.

Dies gilt besonders fiir das rekonstruierte Flui3system der

Kreidezeit. Die Ungieicbwertigkeit von oberem Altmiililtal

und Wellheimer Trockental habe ich schon dargetan.

Ganz besonders wenig aber harmoniert d-ieScHWERTSCHLAGEK-

sclie Ansicht iiber dieMaanderbildung iiberhaupt undihrermorpho-

genetischen Bewertung mit der hier yertretenen Ansicbt. Bis-

ber haben wir stets die Zwangsmaander als die Relikte eines yer-

gangenen alterndenCycluskennen gelernt, Zwangsmaander also als

Hinweise auf hohes Alter eines Flusses betrachtet, da sie auf weite

Strecken bin nur auf einer weitgehend ausgereiften Peneplain ent-

stehen konnten. Schwertsghlager sieht jedocb die Krtimmungen

der Talwande erst als gleichzeitig angelegt mit der Tieferlegung

der Plusses an, indem er als Ursacbe ihrer Entstehung sup-

poniert, daB der PluB nicht stark genug stromte, um sich einen

geraden Weg zu erzwingen, andererseits aber doch geniigend

Kraft hatte, um die Gerolle mitzufiihren, welche den Talboden

ausgruben.

Wenn aber ein PluB sein Bett noch yertieft, so iiberwiegt

die Erosion die Sedimentation. Die Erfahrung lehrt jedoch,

daB ein PluB auf groBere Strecken hin nur da maandriert, wo
das umgekehrte Yerhaltnis obwaltet, wo also das Wasser seine

Gerollmassen nicht mebr ganzlich fortbewegen kann und diese

sich ihm als Hindernis in den Weg legen, so daB es ihnen

auszuweichen gezwungen wird. Diese Yorgange lassen sich

allenthalben in der Natur beobachten, wahrend mir heute

Beispiele eines sein Bett in typischen regelmaBigen Maander-

kriimmungen vertiefenden jungen Plusses, der nicht yon einer

Peneplain iibernommen ist, nicht bekannt ist.

Wenn aber in der Entwicklung und Ubernahme yon

Maandern nicht Altersunterschiede maBgebend sind, warum hat

dann z. B. die benachbarte Sulz, yon der ja Schwertschagek

gleiches Alter wie fiir die Altmiihl yoraussetzt, ihr Tal nicht

in Zwangsmaander gelegt? Der Gesteinscharakter des Tal-
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bodens ist hier wie dort Yollig der gleiche. Nach. der hier

vertretenen Auffassung geschali dies deshalb niclit, weil die

Sulz jiinger ist als die Altmiih], weil sie somit auf der Hoch-
flache der tertiaren Peneplain noch nicht vorhanden war, also

auch nicht iibernommen werden konnte. Mit dieser Annabme
harmoniert aiicli ibre Yom Altmiihllauf abweichende N—

S

Ricbtung. Diese ist parallel dem von Norden beranstreicbenden

inneren Rande des frankiscben Jura. Damit aber dokumentiert

sicb die Sulz als subsequenter und somit jiingerer riui3 gegeniiber

denen, welcbe in alter Konsequenzricbtung die Alb durcbbrecben.

Damit aber gebt das Kreideentwasserungssystem Schwert-

SCHLAGERS in einer Reibe jiingerer Cyclen auf. DaB diese

jiinger sind als cretaziscb konnte gelegentlicb dank strati-

grapbiscber Vergleicbspunkte gezeigt werden. Icb erinnere

nur an den Donauabbrucb und das Ries. Es ist mir nirgends

bei meinen morpbologiscben Studien auf der scbwabiscben Alb
gegliickt, Anbaltspunkte iiber die Entwicklung sicberlicb einst

vorbanden gewesener cretaziscber oder alttertiarer Cyclen zu

gewinnen. Sie sind entweder vollig von jiingeren resorbiert

worden, oder, was wabrscbeinlicber ist, sie fielen bei der tek-

toniscben Indifferenz und stratigrapbiscben Einbeitlicb-

keit des Gebietes obne eigene Spuren zu binterlassen

ziemlicb genau mit den folgenden jiingeren zusammen. Dar-

auf baben besonders die Verbaltnisse des altesten Neckars sowie

die des Rieses scblieBen lassen. Aber mit dem Mittelmiocan

enden aucb diese Spuren, und die Supponierung cretaziscben

Alters fiir die von Schwertschlager angenommene primare

Entwasserung ist eine rein willkiirlicbe und bypotbetiscbe, die

in sicb selbst anders erklarbar aucb obne jeden AnscbluB an

die Altersverbaltnisse der Nacbbargebiete bleibt.

Zu den Annabmen Schwertschlagers iiber die jiingere

Entwicklung der Landscbaft wird im folgenden sogleicb nocb

Stellung zu nebmen sein.

Mit dem Austritt der Altmiibl aus dem Jura nacb Norden
gewinnt der Talcbarakter zugleicb mit der Landscbaft ein

Yollig anderesGeprage. Die rascbe Ausraumung dieser Landscbaft,

die nocb zu zeigende vollige Umstiirzung ibres friiberen Ent-

wasserungssystems, sowie der petrograpbiscbe Habitus der Ge-

steine baben die Erbaltung breiter alter Talziige ebenso yer-

bindert, wie die einstiger Zwangsmaander. In gestrecktem

Lauf greift die Altmiibl, wobl befiedert mit seitlicben Neben-

fliissen weit gegen NO in das frankiscb-scbwabiscbe Trias-

becken vor, in vollkommener Parallelentwickluug zur west-

licben Wornitz.
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Die genetisclie Zusammengeliorigkeit dieser beiden Fliisse,

ebenso wie ilir abweichendes Verhalten gegeniiber ihrer Um-
gebung fallt um so mehr auf, weiin man die Lage der Wasser-
scheide yerfolgt. Wie im Westen die Wornitz, Kocber und
Jagst in ein neues AbbangigkeitSYerbaltnis zum Rbein getreten

sind, so werden wir dies sogleicb aucb im Osten der Altmiibl

YOn Regnitz und Rednitz seben.

Fig. 19.

Die gegenwartige Lage der Rhein-Donau Wasserscheide
in Siiddeutschland.

(Als punktierte Linie eingetragen).

Betracbtet man, nacbdem wir mit der Altmiibl an der

ostlicben Grenze des siidlicben Jurazuges angekommen sind,

zus ammenbangend den Yerlauf der Wasserscbeide YOm
westlicben Scbwarzwald ber, so lassen sicb ibre gewiB

auffallenden Ausbucbtungen nacb den obigen Ausfiibrungen

leicbt versteben und einbeitlicb erklaren.

Die Wasserscbeide ist dem Erosionsrand der Alb vielfacb

nicbt parallel. Yom Scbwarzwald ber liiuft sie auf kiirzestem

Wege auf ibn zu. Nur ein scbmaler Streifen Landes yer-
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kniipft nocli die Hydrograpliie des westlichen Schwarzwaldes

mit der der Alb. Dann bleibt auf eine lange Strecke die

AYasserscheide an den FuB der Albwand gebunden, tritt jedocli

nach Westen bin allmahlich auf die Hohe der Alb vor und
erreicht im Brenztal ibren Yorgescbobensten Punkt. Aber ge-

rade Ton bier aus springt sie wieder weit nacb Norden zuriick

und lauft im groBen, gegen die Alb bin geoffaeten, zungen-

formigem Bog^n auf das nordlicbe Keupervorland binaus.

Dieser Bogen umschlieBt genau die FluBsysteme Yon Womitz
und Altmiibl. Erst jenseits dieser nabert sicb die Wasser-

scbeide Yrieder rascb deni Albrande und folgt ihm nocb ein

Stiick, ebe sie abermals auf die Alb liinaufziebt im Gebiete

des frankiscben Jurazuges, der uns im folgenden Abscbnitt

bescbaftigen wird. Die auffallende Ausbucbtung der Wasser-

scbeide aber liegt gerade an der Grenze jugendlicber FluB-

umkebrungen. Sie kennzeicbnet sicb dadurcb als der
einzige Rest eines friiber w eitent wick elt en Ent-
Yrasserungssys tems, das nacb S iiden gericbtet, die Alb
durcbbracb, aber seine Quellen in ibrem nordlicben
Yorlande batte.

Im Westen wurden diese Emkebrungen durcb Scheu er-

Y^iesen und im Obigen bereits aufgeftibrt, fiir den Osten ergibt

sicb ibr Yorbandensein in gleicber Deutlicbkeit. Es wird nocb

zu zeigen sein, daB friiber aucb im frankiscben Jura die Fliisse die

Albtafel durcbbracben, dafi also aucb dort die Donau standig an

Einzugsgebiet Yerliert. Da wir aucb Altmiibl und Womitz als

auBerste letzte Yorposten einer friiber weiter Yerbreiteten Ent-

Yv^asserung kennen gelernt baben, so ist es eo ipso als wabr-

scbeinlicb zu bezeicbnen, daB aucb ibr Einzugsgebiet beute

nicbt mebr das ursjDriinglicbe ist, sondern im Laufe der mor-

jjbologiscben Entwicklung bereits mebr oder minder stark

bescbnitten wurde.

Dies zeigt sicb tatsacblicb aucb in scbonster Weise an

der Altmiibl. So batte man sicb immer wieder durcb das Yor-

bandensein der scbonen Talwasserscbeide bei Graben Yerleiten

lassen, einen AbfluB der Altmiibl nacbNorden durcb dieses alteTal

anzunebmen. ^Ir werden im Gegenteil sogleicb seben, daB

bier ein alter AltmiiblnebenflnB einst nacb Siiden floB. Scbon

Karl der GroBe batte die Eigentiimlicbkeit der bydrograpbiscben

Yerbaltnisse an dieser Stelle erkannt und bemerkt, daB bier

die giinstigste Stelle lag, eine fiir die Scbiffabrt braucbbare

Yerbindung zwiscben Rbein und Donau berzustellen. So legte

er die Fossa Carolina an, deren Reste nocb beute deutlicb in

der Yersumpften Talniederung berYOrtreten.
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Die Erscheinimgen cles EntgegenflieBens von Haupt- und

NebenfluB, bzw. Yon Quellast und HauptfiuB, die sich bisher stets

als Zeichen einer jugendlichen FluBumkehr erwiesen haben, be-

stelien aucb bier. Und bierin, in dem Yorban densein eines

zur Altmiibl bin eingestellten Flufinetzes, das beute
dem Main tributar geworden ist, liegt der Beweis
einer in jiingster Zeit nocb weit groBeren Ausdebnung
des Altmiibleinzugsgebietes. (VergL Fig. 16.)

Die Altmiibl tritt in SO-Ricbtjung bei Treucbtlingen in

die Alb ein. Nur 12 m bober gelegen gebt entlang dem Jura-

rande nacb Norden das alte Tal ab , das in nur wenigen hun-

dert Metern Entfernung YOn der Altmiibl beute die Talwasser-

scbeide tragt. Ihm nacb Norden liber WeiBenburg hinaus

folgend, stellt sicb jedocb bald ein auffallendes FluBknie ein.

Die scbwabiscbe Rezat lauft in ihrem Oberlauf dem Schicbt-

streicben folgend parallel dem Albrande auf WeiBenburg zu.

Docb bevor sie den Ort erreicht, biegt sie in scharfem coude de

capture nacb NNO um und yerbarrt dann in dieser Ricbtung.

Dies ist kein normales Verbalten des Quellstiickes und
bat ein genaues Analogon in dem Beispiel der oberen Jagst.

Ojffenbar war der alte FluB einst in dem Bett des Flusses

weitergegangen, der, jetzt ibm entgegenflieBend, an WeiBenburg

Yorbei, aus der Fossa Carolina kommt.
Die rauberiscbe nacb Siiden vordringende Rezat bat den

Oberlauf dieses alteren Flusses, der einst iiber die Stelle der

beutigen Wasserscbeide binweg nacb Siiden zur Altmiibl ging,

abgezapft und in ibre Ricbtung umgelenkt. Das so entbauptete

alte FluBstiick konnte sicb Yon diesem Momente an natiirlich

aucb nicbt annabernd so rascb Yertiefen, wie das scbon an

sicb kraftigere und nun nocb durch den geraubten QuellfluB

Yerstarkte obere Rezattal. Daber muBte diese mit ibren

Qaellen in dem Tal nacb Siiden Yordringen und die Wasser-

scbeide als Talwasserscbeide langsam Yor sicb ber scbieben.

Heute liegt sie bei Graben; docb ist es nur eine Frage

der Zeit, wann sie bis zum Altmiihlspiegel selbst zuriick-

gewandert sein wird. Dann wird aucb diese angezapft werden,

nacb Norden dem Main zuflieBen und das gleicbe Bild eines wider-

sinnig gericbteten Nebenflusses der Rezat geben , wie es YOn

anderer Stelle soeben scbon bescbrieben wurde,

Ganz Abnlicbes, wenn aucb Yielleicbt nicbt mebr so in

die Augen springend gilt fiir die frankiscbe Rezat. Aucb sie

flieBt wie die Altmiibl im AlbYorlande gegen SO. Aber sie

durcbbricbt die Alb nicbt mebr. Yielmebr yereinigt sie sicb

mit der scbwabiscben Rezat zum Stamm der Rednitz.



192

Diese aber lauft nach Norden. Also abermals die wider-

sinnige Richtung des heutigen Quellflusses zur AbfluBrichtung

des Hauptflusses.

Doch sind bis heute audi wohl noch Reste des alten

Unterlaufes der frankiscben Rezat erhalten. "Wenn wir namlich
iiber die Yorlandzone zwischen schwabischer Rezat und Rednitz

einerseits, dem Albsteilrand andererseits binweggehen, so

treffen wir genau in der Yerlangerung des Oberlaufes der

frankiscben Rezat bei Hausen auf einen spitzwinkeligen Ein-

scbnitt der Alb^Yande, auf eine Bucht, wie sie aucb der Alt-

niiibl als Eintrittstor in den Jura dient. Diese aber macbt
das einstige Yorbandensein eines groBen Flusses, welcber sie

gescbaffen und in ibr die Alb betreten bat, bocbst wabr-

scbeinlicb. Heute aber birgt sie nur einen relativ kleinen

Bacb, die Scbwarzacb, die in breitem, ibrer geringen Wasser-

masse unproportioniertem Bett die Alb durcbstromt und somit

nur als RestlluB eines miocan angelegten, der alten Peneplain

bereits angeborigen Flusses zu deuten ist, der erst jugendlicb

durcJi den seitlicben Einbrucb eines kraftigen Raubers zer-

scbnitten und beraubt wurde.

Wie die ScbAYarzacb scbeint aucb die Anlauter dem
friiberen Entwasserungssystem bereits angebort zu baben, wenn-

gleicb ibre Quellen nie weit auf das Albyorland iiber-

gegriffen zu baben scbeinen, so daB sie vielleicbt damals scbon

als ScbwarzacbnebenfluB fungierte.

Die Scbwarzacb selbst aber, welcbe beute in das untere

Altmiibltal miindet, war damals noch ein selbstandiger Neben-

fluB der jugendlicben Donau.
Der Scbwarzacboberlauf bietet nocb ganz besonderes

Tnteresse im Yergleicb zu den gescbilderten Yerbaltnissen an

der Altmtibl. Der Hauptast der sudlicb vordringenden jungen

Erosionsricbtung liegt in einiger Entfernung Yom beutigen

Steilrand der Alb, genau wie dies aucb weiter im Westen
beim Neckar der Fall ist. Es ist die Eednitz, die in ibrem

Quellstlick den Namen scbwabiscbe Rezat fiihrt. Sie bat die

alteren vor der Subsequenzzone des Albrandes gelegenen

Fliisse bereits abgezapft und sicb einyerleibt.

Aber dem Eroberer ostlicb entriickt, flieBt beute nocb als

ein Relikt der alten Entwasserung der Scbwarzacboberlauf

nacb Siiden der Albbucbt zu und durcb den Jura, wie aucb

entsprecbend der andere Zw^eig des Scbwarzacboberlaufes, die

Tbalach, dem Bucbtrand parallel ostlicb flieBt. Docb wird

aucb dieses nocb nacb Siiden entw^assernde FluBsystem beute

durcb die YOn dem Rednitzstamm YOrdringende Rotb bereits
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bedroht. Da6 sie gegeijiiber der oberen Schwarzach im Vorteil

und im Vergleich mit ihr die starkere ist, zeigt schcm die

Starke Entwicklung ihrer Nebenfliisse gegeniiber den kummer-
lichen Zufliissen der Schwarzach. DaB die Roth dabei Stiicke des

Schwarzachsystems sich bereits einverleibt hat zeigt sich beispiels-

weise auch wieder an dem einer urspriinglichen Anlage wider-

sprechenden EntgegenflieBen der kleinen Roth zu ihrem Haupt-
fiuB, einer Richtung, welche auf die WeiBenburger Bucht und
die Altmiihl weisend, deutlich den frtiheren Zusammenhang
mit ihrem System durch das Netz j Lingerer hydrographischer

Entwicklung durchschimmern laBt.

Y.

Der Frankenjnra and sein Torland.

a) Das oberfrankische Becken.

Divergente Entwasserangsanlage in Frankenjura unci westlichem Vor-
land. — Storung in der Einheitlichkeit der FluBentfaltung im fran-

kischen Becken, — Antiklinale. — Die westlichen Regnitznebenfliisse. —
Main und Regnitz. — Alte Lage des Albrancles. — Obermiocane SiiB-

wasserbildungen vor dem AlbfluB.

Der Frankenjnra zeigt nur wenig Zusammenhang mit der

heutigen hydrographischen Entwickelung seines westlichen Yor-

landes. Nur drei groBere Fliisse fiihren YOn ihm hinab zu der

Keuperlandschaft und ihr Yerhalten harmoniert nur in geringem

Grade mit der clortigen FluBanlage, Diese zeigt sich dagegen

Yollkommen beherrscht von den bereits fiir die nachste Um-
gebung des Altmuhlflusses clargetanen Tendenzen.

Die Keuperzone erscheint nicht wie die WeiBjuratafel der

Alb als ein breites Band auf der Karte, sondern als ein Drei-

eck, dessenSchenkel zur Spitzebei dergroBen Juraumbiegungsstelle

zusammenlaufen, Avahrend die Basis als gestreckte Linie, in den

Hohen des Steigerwaldes scharf zum Ausdruck gebracht, yon

SW nach NO zieht, gewissermaBen die 'Sehne bildend zu dem
breiten Jurabogen.

Das markante Bild dieses Gebietes auf der Karte mochte
leicht zu Schliissen iiber seinen geologischen Aufbau fiihren, die

einer genaueren Nachpriifung doch nicht standhalten konnen. Wir
sind gewohnt, ein derartiges Kartenbild als die Oberflachenpro-

jektion einer durch die Erosion angeschnittenen und abgehobeiten

Synklinale oder Antiklinale anzusehen. Da hier gegen das

Innere des Bogens zu immer altere Schichten auskeilen, kame
wohl nur eine Antikline in Betracht. Diese wiirde mit ihrer

Zeitschr d D. Geol. Ges. 1912. 13
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NW-SO gerichteten Hohenachse sicli nach NW hin ziemlich

rasch yerflachen, nach SO hin aber ziemlich rasch in der Richtung

auf Regensburg zu untertauchen.

Eine solche groBziigige Aufsattelung ist aber tatsachlich

nicht vorhanden. Denn die Messungen des Fallens der Schichten

ergaben nicht nur fiir Schwaben, sondern auch fiir Franken ein

ziemlich gleichmaBiges Einfallen in siidostlicher Richtung, so-

lange man nicht die Storungszone am Rande des Fichtelgebirges

betritt. Auch morphologisch kommt nirgends eine solche Auf-

w(3lbung zum Ausdruck, wahrend Sciieu gerade aus dem Vor-

handensein einer solchen in kleinem MaBstab die eigenttimlichen

Bogen der Schichtrandfliisse Kocher und Jagst erklaren konnte.

Ganz andere Anordnung zeigen hier die Fltisse der Keuperland-

schaft.

Diese Yerhaltnisse aber zeigen, da6 die jetzigen Schicht-

ausstriche unseres Gebietes nicht primarer Anlage sind. Die

Ansraumung der Keuperlandschaft war, wie die Lage der ober-

miocanen Sedimente beweist, damals schon weitgehend Yollendet.

In welcher Richtung die alte Entwasserung, welche dies bewirkt

hatte, gearbeitethatte,wissenwirnicht sicher. Wahrscheinlich war
sie, wie wir dies bei der Altmiihl heute noch erhalten sehen,

nach Siiden gerichtet, yieileicht aber war sie auch das Werk
einer noch alteren westlich gerichteten Drainierung. Keines-

falls aber war sie wie heute nach Norden gerichtet. Dagegen

spricht schon die Form der Keuperlandschaft, die sich als ein

Keil mit nordwarts gerichteter Spitze darstellt, wahrend seine

breite Basis Anlehnung an die Albmauer im Siiden nimmt. Die

Zuspitzung dieses Keiles nach Norden aber diirfte wohl der

Ausdruck einer geringeren Erosionsleistung und damit auch

groBeren Jugendlichkeit der Gewasser in dieser Richtung sein.

Tatsachlich ist ja auch heute noch der letzte Rest einer einst

waiter entwickelten siidlichen Entwasserung in der Altmiihl

noch konserviert.

Die Ziige der alteren Erosionscyclen verwischen sich rasch

in der Keuperlandschaft. Dies zeigte sich klar an dem Yer-

halten der Altmiihl, deren Zwangsmaander endeten, sobald sie

nach Norden hin aus der Albtafel austrat. Ihr FluBlauf ist

aber trotz des veranderten AuBeren ein Yollig einheitlicher und
auch ihr Oberlauf ist, trotzdem er die Spuren einstiger Senilitat

nicht mehr tragt, aus dem alteren Cyclus iibernommen. Dies

laBt sich ja am einfachsten durch das Bestehen der jetzigen

Altmiihl als heute fremdartiges Relikt inmitten einer anders

entwickelten jugendlichen Entwasserung erweisen.

Aus den heute noch vorhandenen Ziigen der Entwasserung
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des Yorland.es >Yird man dalier kanm auf das Yerhalten alterer

Cyclen schliei^en diirfen. Hierfiir aber geben sowohl die Alb-
iiberdeckung, wie auch die wenigen Albbuchten im "West-

rande des frankischen Jura einen Hinweis. Wir miissen not-

wendig zu irgendeiner Zeit eine westlich gerichtete Erosion an-

nehmen. Sei es nun, dafi friiher das Fichtelgebirge und der

Bolimerwald sich aus ihrer Umgebung beraushoben, oder sei es,

daB die Triaslandscbaft zwiscben den Mittelgebirgshorsten yer-

sank, jedenfalls fordern dann die nacb Westen bin sicb ab-

stufenden Staifeln der Brucbscbollen die Eutwickelung einer

konsequenten Entwasserung, welcbe in westlicber, bis stidwest-

licber Ricbtung Tom Ficbtelgebirge ber iiber die Albtafel zu

ibrem westlicben Yorland bin erfolgte, Denn der beute ge-

trennte Konnex zwiscben Alb und Urgebirge bestand friiber,

wenigstens am Ficbtelgebirge in weitgebender Weise, und seine

Trennung durcb eine eingescbaltete Subsequenzzone ist erst

eine sebr jugendlicbe, wie nocb zu zeigen sein wird.

Aber aucb die relativ jugendlicbe Entwasserungsanlage des

westlicben Albvorlandes ist keine ganz einbeitlicbe mebr und
erscbwert daber ibr Yerstandnis Wir baben geseben, daB die

siidlicbsten Teile der Keuperlandscbaft nocb beute nacb Suden
entwassern, unci daB die nordlicb sicb anscblieBende Zone deutlicb

in ibrer Anlage nacb Suden zu orientiert ist und unyerkenn-

bare Spuren einer jugendlicben TJmkebr zur Scbau tragt. Genau
analoge Yerbaltnisse treten uns ganz im Norden der Landscbaft,

siidlicb des Mains wiederum entgegen, wie sogleicb nocb an

Einzelbeispielen ausgefiibrt werden wird, aber in einer Mittel-

zone treten andere Yerbaltnisse auf. Da scbeinen die groBen

Fliisse normal zur beute nacb Norden entwassernden Regnitz

angelegt, indem sie ibr in spitzem Winkel gleicbgericbtet zu-

stromen. Da aber offenbar die gesamte Entwasserung zeitlicb

dem gleicben Cyclus angebort, muB bier eine lokale Storung

in die Gesamtentwickelung eingegriffen baben.

Wenn nun aucb eine groBe Gesamtaufsattelung des Juras,

wie oben angedeutet, nicbt bestebt, so wird man docb zur

Deutung der genannten Storung eine junge, lokale Aufwolbung
der Scbicbten annebmen miissen; die erste Anregung, die Storung

des FluBnetzes auf diese Weise einbeitlicb zu erklaren, yerdanke

icb yor allem einer Besprecbung des Problems mit Herrn

Krollpfeiffer 1). Stratigrapbiscb ist eine solcbe Aufsattelung

^) Der Yollstandigkeit halber muB icb anfugen, daB auch Herr
Hermann bei dieser Besprecbung zugegen war und mit den von Herrn
Krollppeiffer ausgesprochenen Ansichten voUig iibereinstimmte. Icb

hatte dies allerdings vergessen besonders anzufuhren, wenn nicbt die

13*
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zwar bis heiite weder imtersucht noch nachgewiesen, aber die

morphologischen Yerhaltnisse maclieii ilire Annahme notwendig.

Richtung und Lage ihrer Langsachse fallt mit dem Rezatlauf

annahernd zusammen. Yon dieser Acbse aber flieBen nach beiden

Seiten divergierend die Fliisse in spitzem Winkel ab, obne Be-

riicksichtigung der bestehenden Entwasserung: Dies zeigt sich

ebensowohl im Siiden an der Altmiihl und Wornitz, wie im

im AnschluC an meinen Vortrag verfaBte und noch vor meiner
Arbeit erschienene Kritik derselben (diese Zeitschr., Monatsber.6. 1911),

in der Herr Hermann dieses Faktuin ja ganz besonders betont, mich
dazu veranlassen wiirde. Denn seine Worte lassen sich fast so deuten,

als ob ich mit dieser Versaumnis mich einer bewuBten Prioritiitsverletzung

schuldig gemacht haben -wiirde.

Demgegeniiber mochte ich aber znr Klarstellung doch bemerken, dafi

ich Herrn KoUegen Hermann beroits vor dieser Besprechung mehrfach
gebeten hatte, mir doch miindlich die wichtigsten Umrisse der morpho-
logischen Ergebnisse seiner mehrjiihrigen Studien im Frankenjura mitzu-

teilen, oder mir sein diesbeziigliches Manuskript zur Einsicht zurVerfiigung

zu stellen, damit ich mich bei meinen Ausfiihrungen, denen im Gegensatz
zii Hermanns Studien gerade in dem Gebiete des frankischen Jura keine

Einzelbegehungen im Felde, sondern neben nur wenigen groBziigig unter-

nommenen Touren vornehmlich sorgfaltiges Literatur- und Kartenstudium
zugrunde liegt, auf ihn berufen konne. Diese Bitte wurde jedoch
stets hoflich abgelehnt. Da mir nun aber auch im Druck nichts

liber morphologische Ergebnisse des Herrn Kollegen vorliegt, konnte
ich unmdglich ahnen, welches Bild der geomorphologischen Geschichte

Frankens Herr Hermann sich gebildet hatte. Doch Ireut es mich, daB
es in vielen Grundziigen doch mit der von mir vertretenen Auffassung
sich zu decken scheint, wenn auch unsere Ansichten iiber manche Einzel-

heiten auseinandergehen.

Die Anregung zu dem Gedanken aber, an den ich diese Bemer-
kung kniipfte, verdanke ich jedenfalls Herrn Krollpfeiffer, wie ich

das auch im Texte ausgesprochen habe. Zudem auBerte mir auch Herr
Krollpfeiffer selbst miindlich seine Zustimmung zu meiner Auffassung
und sein Erstaunen iiber Herrn Hermanns Worte. Ich kann also mit
Befriedigung feststellen, daB mir nichts ferner lag, als die Absicht, dem
geehrten Herrn Kollegen Resultate vorwegnehmen zu wollen. Diese
Feststellung aber hielt ich gegeniiber dem einer moglichen MiBdeutung
vpohl zugangiichen Wortlaut in der Schrift meines Herrn Kollegen um so

notwendiger, als es mir personlich sehr fern liegt, irgendwelche kleinliche

Prioritatsanspriiche zu erheben, da ich in solchen stets nur den AuefluB
personlichen Ehrgeizes sehe, der fiir die Sache selbst vollig belanglos ist.

Ob es iibrigens nicht iiberhaupt besser gewesen ware, wenn Herr
Hermann mit der in der Diskussion im Monatsber. 6 ausgesprochenen
Kritik meiner Arbeit bis nach deren Erscheinen gewartet hatte?
Da das Gebiet der hier gegebenen Untersuchungen einen zu
groBen Raum bedeckt, um in wenig Seiten einigermaBen iibersicht-

lich behandelt zu werden, hatte ich das Manuskript absichtlich nicht
fiir die Monatsberichte bestimmt, sondern fiir die Abhandlungen zu-
riickgestellt, wo mir mehr Raum zur Verfiigung stand. Ebensowenig
wie schriftlich konnte ich aber auch miindlich in der kurzen mir zum
Vortrag zur Verfiigung stehenden Zeit iiber den Rahmen einer groB-
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jN^orden etwa an der Aisch u. a., welche das altere FluUsystem

zu kreuzen scheinen. Daraus aber ergibt sich mit Notwendig-

keit die gToi3e Jugendlichkeit der Aufsattelung, welche storend

in die jungtertiare Entwasserung eingriff, also jiinger als diese

ist, ebenso aber aucli ibre nur iokale Bedeutung, weil sie nur

einen geringen Teil der alten Entwasserung beeinflussen konnte.

Betrachten wir nun die westlicben Nebeniiiisse der Regnitz,

welche allein fiir diese Yerhaltnisse maiJgebend sind, so haben

wir, im Siiden beginnend, zunacbst schon die Anzapfung und
Umlenkung der frankiscben Rezat durcb die Rednitz ge-

sehen. Die Rezat aber fliefit, im ganzen parallel zur Altmiibl^

nach SO. (Vergl. Fig. 18.)

Die nacli Norden sich anschlieBenden Fliisse aber, der

Bibertbach und Yor allem die Aiselt flieBen in spitzem

Winkei zu dieser Richtung, sie haben reine WO, sogar etwas

gegen NO zu abweichende Laufrichtungen.

Der Bibertbachoberlaufi) hat eine ganzlich yom Unterlauf

abweichende Richtung und ist der Rezat parallel. Ebenso

mehrere kleine unter sich parallele Bache, welche von dem
querstreichenden kurzen Stuck des Haselbaches zusammenge-

faBt und dem Bibertbach zugefiihrt werden. Von rechts emp-
fangt dieser sonst fast keine Nebenfliisse; Yon den wenigen

aber hat der einzige groBere eine dem HauptfluB deutlich

entgegenstehende Richtung und erscheint dadurch als umge-
kehrter FluB. Diese Annahme findet eine Stiitze darin, daB

seine Quelle heute nur durch eine flache Wasserscheide YOm
Schwabachursprung getrennt ist, die, entgegengesetzt flieBend,

parallel mit dem oberen Bibertbach imd in der genauen Yer-

langerung Yon dessen unbeeinfluBtem Oberlauf nach OSO stromt.

Wenn auch diese Yerhaltnisse nicht beweisend fiir die dar-

gelegte Auffassung sind, da die direkten handgreiflichen Zu-

sammenhange groBtenteils bereits zerstort sind, so konnen sie

doch jedenfalls als Symptone fiir eine jugendliche Storung eines

alteren Flui3systems gelten, das im Begriffe ist, sich neuen Ab-
dachungSYerhaltnissen anzupassen, und durch Analogic als Stiitze

ziigigen Skizzierung des hier Ausgefiihrten hinausgehen. Ich konnte
daher weder alle Details meiner Untersuchungen geben, noch auch diese

stets mit den jeweiligen Literaturangaben versehen. Dies ist doch Sache
der Ausfiihrung. Hatte Herr Kollege Hermann dies aber bedacht, so
ware seine schriftliche Entgegnung im AnschluB an meinen Vortrag
zum Teil wohl von selbst unterbHeben, zum Teil aber werde ich noch
Gelegenheit haben. zu den geriigten Stellen in kurzen Anmerkungen
— da das Manuskript bereits abgeschlossen ist — Stellung zu nehmen.

^) Blatter Ansbach (562) und Niirnberg (563). Karte des Deutschen
Reiches 1 : 100 000.
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dienen fiir die ahnlichen, aber wesentlich klareren Verhaltnisse

bei der nach Norden sicb anschlieBenden Aisch, dem groBten

der jugendlich die altere Entwasserung zerstorenden Fliisse

Wie beim Bibertbacli sind ihre unter sich vielfach parallelen

und im allgemeinen gegen SO gericbteten linken Nebenfliisse

stark und zablreich entwickelt, und stromen dem Hauptflui]

in spitzem Winkel zu. Anders die rechten. Sie sind gering

an Zahl und scblecbt entwickelt. Zumeist stromen sie dem
Hauptstrom in stumpfem Winkel zu. Die Einseitigkeit der

Fig. 20.

Karte des FluCgebietes westlich von Bamberg zur Veranschaulichung
des EntgegenflieBens von Main und Aurach.

(Nach der Genei^alstabskarte 1:100000 oezeichnet and verkleinert.)

Entwickelung des FluBsystems tritt dadurch in markanter Weise

bervor und laBt sicb nur durcb das raiibende Yordringen eines

Hauptstammes erklaren, welcher die Oberlaufe der alteren seine

Hicbtung kreuzenden Fliisse sicb einverleibte, wabrend die alten

Unterlaufe, ibres Wassers beraubt, Terkiimmerten, und nur nocb

kleine riicklaufige Bacbe ibren Betten erbalten konnten. Das
wie bereits erwabnt zur Konservierung alter Talziige wenig ge-

eignete Gestein bat allerdings die urspriinglicben Zusammen-
bange dieser beute umgekebrten Bacbe mit den auf dem gegen-

iiberliegenden Hang entspringenden zerstort; dennocb ist es in

die Augen spriegend, da6 fast jeder derselben in der Ricbtung

seines Talzuges am gegenuberliegenden Hang, you dem er nur

durcb eine flacbe Hobe. welcbe die Wasserscbeide tragi, ge-

1) Blatt Windsheim (548). Karte des Deutschen Reiches 1 : 100 000
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trennt ist, ein Pendant in einem siidostlich fliefienden Quell-

bacli findet.

Die einheitliche Beeinflussung der Fliisse durch die junge

Storung kommt weiter nach Norden hin im Bereich der Reichen
Ebrach rasch zum Ausklingen und laBt die in ihrem Bereich

verwisclite alte Entwasserungsanalge wieder zutage treten.

In typischer Entwickelung, mit siidostlich gerichtetem Lauf, und
beiderseitig reich mit normal entwickelten Nebenfliissen be-

fiedert, folgen nach Norden hin die Rauhe Ebrach und die

Aurach^).

Ganz besonders Interesse verdient die Aurach wegen ihrer

Lagebeziehungen zum nahen Main. Nur eine Strecke "von etwa

5 km in der Luftlinie trennt die beiden Eliisse, deren Taler

sich Yollkommen parallel erstrecken, und doch flieJen ihre Ge-

wasser in einander genau entgegengesetzter Richtung. Dies kann

unmoglich das Bild einer jugendlichen Landschaft sein, welche

keine ererbten Ziige zu tibernehmen hatte.

Da wir aber in der Aurach einen der nordlichsten und da-

mit basisfernsten und jiingsten Sprossen des einstigen Donau-

systems kennen gelernt haben, so haben wir in der Mainrichtung

das Resultat eines noch jiingeren Cyclus, in bezug auf welchen die

umgelenkte Aurach, als der neuen Erosionsbasis am nachsten ge-

legen, natiirlich einen der altesten Aste darstellt. Die Analogic

der Verhaltnisse hier und in Schwaben ist auffallend. Beide-

male gibt ein weitgehend ausgereifter jungtertiarer Cyclus die

alte Basis, auf der sich ein anders geartetes neues Entwasse-

rungsnetz anlegt. Dieses scheint gleich jugendlich im Osten

und im Westen. "War es daher dort mitteldiluyial, so darf es

auch hier als gleichen Alters angenommen werden. Den strikten

Beweis hierfiir wiirden allerdings erst palaontologische Befunde

liefern konnen, welche aber bis heute meines Wissens noch nicht

erbracht sind. Immerhin laBt die Gleich artigkeit der Ent-

wickelung bereits mit groBer Wahrscheinlichkeit auf gleiches

Alter schlieBen, und diese Annahme wird zur Sicherheit, wenn
man zugeben will, daB nur die Tieferlegung der Rheinerosions-

basis diese regionalen Beeinflussungen des Gewassernetzes

hinreichend und restlos (vergl. Fig. 19) erklaren kann, nicht aber

lokale, tektonische Storungen, welche im Gegenteil, wie eben

gezeigt wurde, gelegentlich gerade die groBen einheitlichen Ziige

der Entwickelung unterbrechen und yerwischen konnen.

Die Morphologic des Rheintales selbst paBt vorzliglich in

den Rahmen dieser Entwickelung. Ich verweise auf die Tor-

') Blatt Gerolzhofen (531). Karte des Deutschen Reiches 1:100000.
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ziigliche Darstellung des Blockdiagrammes you Davis wo der

in die jungtertiare Peneplain tief eingesenkte Trog des Rhein-

tales Yorziiglich zum Ausdruck kommt, an dessen breitem

Muldentiefsten der heutige FluB sich mit Y-formigen Quer-

schnitt tief eiDSchneidet.

Der YOrdringende Main, dessen Tal in seinen Yerschieden-

artigen Windungen wohl zum Teil sicher sehr alter Anlage

und dilferenter Entwickeliing sovYie aus morphologisch ungieich-

wertigen Strecken zusammengesetzt ist, drang auf doppeltem

Wege in das alte der Donau tributare System ein: Einmal, in-

dem er in seinem Oberlauf die Alb durchbrach, bezw. nach

Norden umging, und dann scharf nacb SO Yordringend, durch

Entwickelung einer starken Subsequenzzone die Alb Yom Fichtel-

gebirge trennte. Zum Teil mag diese Subsequenz auch bereits

bestanden haben, da Yon Siiden her ebenfalls die Gewasser im

Osten der Albtafel zwischen ihr und dem Urgebirgssockel

Yordrangeu. Heute liegt der Kampf um die Wasserscheide

zwischen Donau und Main mitten in dieser Senke, und die

Donau yerliert o£fenbar an Einzugsgebiet, wie noch zu zeigen

sein wird. Aber trotzdem ist hier im auBersten Osten die

Rheinerosion noch am wenigsten weit Yorgedrungen Die in

Schwaben im allgemeinen ost-westlich gerichtete kontinentale

Wasserscheide biegt daher jenseits der Altmiihl, wie der Jura-

zug selbst, scharf nach N hin um, kreuzt den Jura und lauft

dann die Gehange des Eichtelgebirges hinauf. Diese Yerhalt-

nisse sind Yollig analog zu denen im aui3ersten Westen unseres

Gebietes, das ebenfalls noch nichtYollig deniRhein tributar wurde,

und sie korresjDondieren auch mit der Ausbuchtung der kon-

tinentalen Wasserscheide in dem dritten, der neuen Erosions-

basis wenig zuganglichen bezw. Yon ihr weit entlegenen Gebiete

im Bereich der Wornitz und Altmiihl,

Der zweite Yom Main aus Yordringende FluB war die Reg-
nitz. Ihre Lage ist eine zu auffallige, um eine zufallige sein

zu konnen. Wir haben sie als einen heute umgekehrten, noch

jetzt eroberungslustigen und die Altmiihl bedrohenden, urspriing-

lich mit nach. Siiden gerichtetem Gefalle augelegten FluB ge-

deutet. Wo zur Zeit ihrer starksten Entfaltung die Nordgreuze

ihres Einzugsgebietes lag, wissen wir nicht; es ist abcr sehr

wohl moglich, daB sie noch iiber den Main hinausgriff, dessen

Laufstiicke zwischen Hallstadt-Lichtenfels und Hallstadt-Hass-

furt dann als spitzwinklig normal einmiindende Zweige eines

einstigen Regnitzhauptstammes zu deuten waren. Dafiir sprache

^) Davis: Physical Goograph3^
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auch die Wahrscheinlichkeit, da6 das heute die Alb im Norden
umgeliende Maintal einst ein Durchbruchstal durch den Jura

war; auf das Yerhalten der Albdurchbruchstaler aber wird noch

zuriickzukommen sein. In ihrer Lage ist sie bei ihrer Ent-

stehimg offenbar yon dem ihr parallelen Albrand beeinfluBt

worden. Sie dokumentiert sich damit, ganz entsprecbend dem
Neckaroberlauf im Westen, als typischer SubsequenzfluB.
Ihre Anlage fallt somit mindestens in den pliocanen Cyclus.

Dies erklart auch ihr Yerhalten zum heutigen Albrand. Es
ist immerhin auffallend, dafi die Hauptsubsequenz sich mit

grower Konstanz in recht erheblicher Entfernung Yom Albrand

erhalten kann; denn angelegt wurde sie in groBerer Nahe des

Albrandes.

Dieser muB damals mit seinen Vorstufen sogar bis nahezu

an die Ufer der Regnitz gereicht haben. Die WeiBjurasteilstufe

kann und wird deshalb doch noch einen gewissen Abstand vom
heutigen Regnitzufer gehabt haben miissen, weil auch ihre Yor-

stufen Raum zum Aufbau gehabt haben miissen. Wo die

Wand der WeiBjurakalke lag, laBt sich jedoch hieraus nicht be-

stimmen, da allem Anschein nach die verschiedenen Schichten

nicht gleich schnell zuriickw^andern, sondern je nach der Starke

der erosiven Tatigkeit bald einen breiteren Yorlandsaum ent-

stehen lassen konnen, bald die Schichtausstriche auf engeren

Raum zusammendrangen. Das Tempo des Zuriickweichens

der Albwand ist aber nur abhangig von dem Tempo des Zu-

riickweichens der weichsten Schicht ihrer unmittelbaren Unter-

lage, da erst deren Unterspiiliing der Albmauer den Untergrund

entzieht und sie zum Abbrockeln bringt.

Die Tatsache derpraobermiocanen weitgehenden Ausraumung
der Keuperlandschaft durch einen uns in seinen Einzelztigen

noch unbekannten alteren Cyclus wird namlich nicht nur durch

das erwahnte Yerhalten der Riesgegend erwiesen, sondern auch

weiter ostlich und nordlich finden sich obermiocane SiiBwasser-

ablagerungen. Diese aber sclimiegen sich durchaus nicht an

den heutigen Albrand an, sondern sind im wesentlichen an die

Regnitz als ostliche Grenze ihres Yorkommens gebunden. Sie

treten daher fast ausschlieBlich in deren unmittelbarer Nahe
oder westlich derselben auf, so bei Bubenheim, Ellingen, Plein-

feld, Georgensgmiind, Rittersbach u. a. a. 0. in zahlreichen

kleinen, aber wenig yerbreiteten Yorkommnissen. Die Sande

und Gerollmassen bei WeiBenburg aber, welche sich als hohe

Terrasse yon der Umgebung abheben und bis in die Umgebung
Yon Ellingen aushalten, sind bis jetzt yon nicht naher bestimm-

barem Alter und konnen ebensowohl bzw. mit yiel mehr Wahr-
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scheinlichkeit als quartar angesprochen werclen wie als tertiar.

Auch GuMBEL^) hat sie als quartar kartiert, und als die AUu-
vionen eines starken aus der Alb hervorbrechenden (also nord-

licla gerichteten!) alten Fliisses (wohl der alten Altmiihl) an-

gesprochen. Diese letztere Erklarung allerdings diirfte sich

luit dem oben angefiihrten niclit in Einklang bringen lassen.

Die Beschrankung der SuBwasserbildungen, die uns heute

nock, Yielfach direkt auf Keuper auflagernd, als kiimmerliche

Erosionsrelikte friiher viel verbreiteterer und wohl auch

yielfach zusammenhangender Ablagerungen entgegentreten, auf

einen gewissen Abstand vom heutigen AlbfuBe legt allein schon

den Gedanken nahe, daB der AlbfuB zur Zeit ihrer Ablagerung

bis ungefahr an ihre ostliche Yerbreitungsgrenze reichte. Dies

wird weiter bestatigt durch die Natur der Ablagerungen

selbst, welche als Seenbildungen aufzufassen sind.

Seen aber bilden stets nur ein YOriibergehendes Element

in der Entwickelung einer Landschaft. In dem einheitlich

siidlich entwickelten Entwiisserungssystem der Obermiocanzeit

aber werden sich Seen am Albrande nur als Stauseen erklaren

lassen, sei es daB leichte Storungen Niveaudifferenzen schufen,

welche die Erosion nicht sofort beseitigen konnte, oder sei es,

daB, wie niir fiir diese Falle am Avabrscheinlichsten scheint, die

Erosion im Oberlauf der Fliisse raschere Fortschritte machte,

als in dem harteren Gestein des daher weniger erosiven

Unterlaufes.

Jedenfalls laBt sich hier eine voriibergehende Storung des

normalen Fortschreitens der Erosion erkennen. Dies aber

scheint mir die Moglichkeit an die Hand zu geben, das Ent-

stehen einer so einheitlichen im gleichen Abstand vom Jurarand

sich haltenden subsequenten Entwasserung aus ihr zu erklaren;

denn wahrend dieser Ruhepause erosiver Tatigkeit konnten die

damaligen Albrandfliisse ihre Lage fixieren, in der sie die neu

eintretende Erosionsverstarkung nicht storen, sondern, da sie

Yollig gleiche Richtungstendenzen hatte, nur yerstarken konnte.

Die Anlage des Regnitzlaufes in einer besonders begiinstigten

Zone ist ja in die Augen springend. Diese Begiinstigung muB
in dem tektonisch so ruhigen Gebiet yornehmlich auf einem

Wechsel barter und weicher Gesteinsschichtkopfe beruhen, wie

er ja im Keuper haufig auftritt. Trotzdem aber ist die Regnitz

keineswegs an den Ausstrich einer und derselben Schicht in

ihrem geraden Lauf gebunden. So flieBt sie erst am Rande
des Raths, dann aber im Burgsandstein und endlich im Blasen-

1) Glmbel: a. a. 0. S. 252.
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sandstein. Ein ganz entsprechendes Bild bietet iibrigens auch

der westliche Teil unseres Gebietes, denn dort widerholen sicb

am oberen Neckar die gleicben Yerhaltnisse.

b) Der westliche Frankenjura.

a) Albbuchten.

Die morpbogenetische Bedeutung der iVlbbucbten. — Pegnitzbucht. —
Wiesentbacht. — Mainbucht.

Es wurde bereits gezeigt, da6 das Keupervorland im

Westen der Regnitz Spuren miocaner und alterer Cyclen

nicht erhalten hat. Noch wenigerkann dies im Osten derselben zu er-

warten sein. Und doch bat der Rand der Jiiratafel Anzeichen

einer den bisherigen Cyclen fremden Entwasserimgsrichtung

konserviert.

Es wurde auch schon bei der Betrachtung der schwabischen

Alb auf die Bedeutung der Albbuchten als Anhaltspunkt fiir

die Existenz frCiherer Flu^laufe hingewiesen. Albbuchten ent-

stehen noch heute als Werk der Erosion, und der stark zer-

sttickelte Albrand zeigt hierfiir zahlreiche Beispiele. Die

Buchten sind stets spitzwinklig in die Albwand einschneidende

Kerben; ihre Waude laufen gegen den Punkt bin zusammen,

an dem der riuJ3 die Alb betritt oder verlafit; denn offenbar

ist die Richtung des flieBenden Wassers hierbei ohne Belang.

Die Bucht entsteht ja nicht als Funktion dieser sondern als

mechanisches Aquivalent der erosiven Kraft des Wassers. Das

Yorhandensein des Flusses beschleunigt also durcli seine eigene

Wassermasse das Zuriickweichen der Albmauer lokal. Er
wird dann darin unterstiitzt durch die ihm zueilenden Rinnsale

Yon den Seitenwanden her. So mui3 der FluB an seiner Ein-

trittsstelle die Wand am raschesten zerschneiden und zuriick-

riicken, wahrend sein EinfluJ3 nach den Seiten bin mehr oder

minder rasch ausklingt. Bei horizontaler, ungestorter Lagerung

der Schichten und gleichbleibeDdem Gesteinscharakter werden

die Buchtwande voUig symmetrisch entwickelt sein, und der

FluB gewissermaJBen die AVinkelhalbierende des Winkels sein,

in dem er in die Alb einschneidet. — So bietet sich — bei

eventuellen Storuugen des Schichtbaues unter Beriicksichtigung

dieser — die Moglichkeit, aus dem Yorhandensein und
der Richtung der Albbuchten gewisse Schliisse iiber

die Richtung derFliisse, welche sie geschaffen hab en,

zu Ziehen. Allerdings ist zu der sich hieraus ergebenden

Richtung die entgegengesetzte an sich ebensowohl moglich.

Es ist nicht zu erwarten, dafi mit dem Moment, ayo eine
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Albbucht ihren FluB verliert, diese nunmehr wieder der Zer-

storung anheimfallt. Denn es hort ja damit nur der solange

geleistete UberschuB an Erosion auf. Die Albbucht wird daher

von diesem Momente an im wesentlichen wieder im gleichen

Tempo zuruckweicben, wie die gesamte Albwand. Die sich

hieraus ergebende Konservier ung einmal gebildeter Alb-
buchten durch lange Zeitraume kommt aucb am inneren

Jurarande melirfach zum Ausdruck.

So ist die Albbucht der Altmiihl noch heute von ihrem

Strome durchflossen. Die Albbucht der altdiluvialen siidlich

stromenden Kocher-Jagst ist, trotzdem ihr Strom sie in mittel-

diluvialer Zeit verliefi, ebenso deutlich erhalten. Doch ist hier

auch das Tal noch scharf umrissen, das einst den Flufi nach

Siiden fiihrte. Die Albbucht der alteren Jagst-Eger ist ebenfalls

noch unverkennbar deutlich in die Albwand eingeschnitten,

obwohl das zu ihr gehorige Tal heute nicht mehr allenthalben,

sondern nur noch in einzelnen Resten erhalten ist. Seine Zer-

storung fallt ja auch schon an die untereGrenze des Obermiocans.

Ganz entsprechend finden sich auch im frankischen Jura-

rand einzelne Buchten eingeschnitten, die zwar heute noch von

Fliissen beniitzt werden, diese weisen jedoch in ihrem Ober-

und Unterlauf vollig andere Verhaltnisse auf, als auf der

kurzen Strecke in der Nahe der Albbucbten. Dies Yerhalten

laBt aber bei der morphologischen Ungleichartigkeit der ein-

zelnen Talstiicke der Fliisse die Buchten als fremde Glieder

in den noch erkennbaren Cyclen erkennen. Die Albbuchten

gehen daher in ihrer Anlage auf einen alteren Cyclus

zuriick. Spuren dieses Cyclus zeigen sich auch noch in der

gleich zu besprechenden Albiiberdeckung. Sein Alter ist

allerdings zu hoch, um auch nur Talreste auf demi

Hochlande der Alb oder in deren westlichem Vorlande hinter-

lassen zu haben.

Derartiger Buchten fallen vor allem 3 auf.

1) Die der Pegnitzi). Die Pegnitz tritt fast genau in NS-
Richtung, in schmalem, zwangsmaandrierendem Tal plotzlich in

den breiten Buchttrichter ein, nahe dessen Nordrand sie dann,

scharf nach Westen umbiegend, abflieBt, um dann sogar wieder

nach SW entgegen der Richtung der sie dann bei Niirnberg in

weitem Bogen umlenkenden Regnitz abzubiegen. Dies sind

Verhaltnisse, welche auf eine der jetzigen gerade entgegen-

gesetzte Entwasserung deuten. Nahere Daten aber lassen

sich hieraus nicht gewinnen.

1) Blatter Erlangen (549), Sulzbach (550) und Niirnberg (668).

Karte des Deutscben Reiches 1 ; 100000.



205

2) Die "Wiesentbuclit'). Weit klarer liegen die Verhalt-

nisse bei der Wiesent. In spitzem Winkel der sie aufnehmendeii

Regnitz entgegenflieBend, greift ilir Unterlauf in NO-SW-Richtung
in breitem sich zur Bucht erweiterndem Tal tief in den Alb-

korper ein. Doch mit dem Betreten der AlbbocMache andert

sich das Bild mit einem ScMag. Die Wiesent biegt recht-

winkelig gegen NW-SO bin um, und ihr Bett yerengt sich

bedeutend. Offenbar hat auch hier die junge Rheinerosion ein

altes, anders orientiertes Gewassernetz angezapft und in scharfem

coude de capture uragelenkt. Dabei aber mu6 sie selbst schon

Yorgezeichnete, also noch altere Wege zum Vordringen benutzt

haben, eben jene zii ihrer Entfaltung ebenfalls schlecht orien-

tierten Betten noch alterer, langst verschwundener, einst den

Albrand zertalender Fliisse,

3) Der Maindurchbruch^). Heute fiihrt der Main zwar in

grofiem Bogen um das Nordende des Frankenjura herum. Aber

Lias tritt noch in weiter Yerbreitung auch nordlich des

Maines auf. Ebenso Dogger, wenn auch nur mehr in einzelnen

Vorkommnissen, und nichts kann dafiir geltend gemacht werden,

daB hier einst der nach Siiden hin sich anschlieBende yielfach

im Zeugenberge aufgeloste Malm gefehlt hatte, zumal bei Be-

riicksichtigung der langen Zeitraume, welche der Erosion seit

mitteltertiarer Zeit zur Yerfugung standen und beim Yergleich

ihrer Leistungen mit denen an anderen Teilen des Albrandes.

Dann aber ist das Maintal urspriinglich kein Schichtrand-

tal gewesen, sondern ein alt angelegter DurchbruchfluB, der in

siidwestlicher Richtung die Alb durchstromte und damit auf

gleiche Yerhaltnisse hinweist wie die beiden bereits genannten

Albbuchten.

Jenseits der Albtafel aber konnen wir in der scharf aus-

gepragten Subsequenzzone des FichtelgebirgsfuBes keine alten

Entwasserungsrelikte mehr erwarten. Darum finden wir auch

den Hauptarm des Maines in siidostlicher Richtung subsequent

umgebogen, wahrend nur ein kleiner Bach, die Rodach, die

alte Richtung quer zur Subsequenzzone zum Drgebirgskern hin

fortsetzt.

Dort im harten relatiy einformigen krystallinen Gestein des

Fichtelgebirges hat sich ein Netz von FliiBchen erhalten, das

in seiner Orientierung sich an die fiir die Albbuchten geltende

S W-NO-Tendenz sehr wohl anschmiegt, mit ihnen aber heute

in keiner Yerbindung mehr steht, da die genannte Subsequenz-

^) Blatter Bamberg (532) und Erlangen (549). Karte des Deutschen
Reiches 1 : 100000.

Blatt Lichtenfels (512). Karte des Deutschen Reiches 1 : 100000
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zone, die in sekundar konsequenter Richtung von den Hohen
des Gebirges lierabkommenden imd mit normal entwickelten

Seitenzwingen versehenen Gewasser zusammenlaBt und nach
Norden zum Main, nach Siiden zur Donau lain entfiihrt. Aber
aus dieser Anzapfung gelit eben ihr hoheres Alter im Vergleich

zu dieser Zone hervor.

DaB die Erosionsbuchten der Alb lediglich auf ihren

inneren Rand beschrtinkt sind, ist eine Tatsache, welcbe sich

leicbt aus der abweichenden Genese der auBeren Rander
erklart. Sind dieselben heute fast aussclilieBlich Bruchrander,

so waren sie dock wenigstens zum Teil auch schon — wie

Hermann z. B. fiir den Osten wahrscheinlich gemacht hat —
vor den obermiocanen Storungen tektonischer Anlage. -Jedenfalls

aber waren sie auch gleichzeitig groBenteils Meeresstrand, so

da6 deshalb auch nicht alt iibernommene freie Buchten eines

festliindischen Erosionsrandes uns entgegentreten konnen, son-

dern hochstens Buchten, welche heute noch durch Sedimente

gekennzeichnet — wie etwa am Siidrande der schwabischen Alb
— durch die Tatigkeit des Meeres an seinem Ufer entstanden

waren.

1^) Die Albuberdeckung.

Lynitgerdlle auf der Alb und im westliclien Vorland. — Ihre Heimat. —
Die Eluvialtheorie Glmbels.

Wurden die Albbuchten wegen ihrer auffallenden Orien-

tierung im Vorhergehenden als Reste einer alten Entwasserung

aufgefiihrt, deren Talziige heute zerstort sind, so gibt uns

das Studium der allerdings noch recht wenig bekannten Alb-

iiberdeckung einen weiteren Hinweis auf dieses alte System,

dessen Richtung im wesentlichen gegen SW gerichtet war.

Er liegt in dem haufigen Auftreten yon Lyditgerollen.

Die Heimat der Lydite ist aber unbestrittenerweise das

Eichtelgebirge. Ihr Habitus ist ein unverkennbar typischer und

ihr Yorkommen zu charakteristisch fiir das Eichtelgebirge, nm
bezweifelt werden zu konnen. Dafi auch die TiiURACHSche

Gerollablagerung yon Treuchtlingen, welche auch Lyditgerolle

fiihrt, nicht alpiner Herkunft ist, wurde schon a. a 0.') gezeigt.

Es ware ja auch ganz unerklarlich — selbst wenn man hierzu

einen eiust nordwarts flieJ3enden, aus den Alpen kommenden
Strom annehmen wiirde, imd wenn dieser FluB gerade aus

einem Gebiete gekommen ware, wo er sich mit Lyditen hatte

beladen konnen — warum siidlich yon der Donau, etwa im

^) H. Reck: Ein Beitrag zur Kenntnis des altesten Donaulaiifes

in Suddeutschland. Zentr.-Bl. f. Min. 19l2.
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Untergrunde der Diluvialschotter der oberbayrisclieii Hocliebene,

nicht die Lydite in gleicher Weise auftreten wiirden, wie etwa

am Westrande des Frankenjuras. Sie sind aber gerade nur yon

da bekannt.

Da also die Herkunft der Gerolle aus dem. Fichtelgebirge

als sicber angenommen werden kann, so mnB ihre Yerfrachtung

aus diesem auf die Alb eine sehr alte sein; denn sie mui] alter

sein als die Entwickelung der Subseqiienzzone, welche heute

die Fichtelgebirgsflusse yon der Alb trennt.

Nun konnte man allerdings noch einwenden, und dies ist

yon GuMBEL^) schon gescbehen, daB die Lydite eluyial seien,

dai3 sie aus zerstortem Keupersandstein stammen. Aucb

Thurach spricbt yon solchen Yorkommnissen, obgieich es mir

aus seinen ^Yo^ten nicht ganz klar wurde, ob er ihnen eigene

Beobacbtungen zugrunde legt, oder ob er sich hierin nur auf

Gu-MiiKL stiitzt. SrHWERTSCHLA(.ER, der das Altmiihlgebiet

speziell eingeliend untersucht hat, steht der GuMBELschen An-

nahme jedenfalls skeptisch gegeniiber.

Die Herkunft der Lydite aus dem Keuper kann daher

nach den bisherigen Lntersuchungen noch nicht als sicher-

gestellt betrachtet werden.

Aber selbst wenn die Lydite aus dem Keuper kamen, so

wiirde das den Ort ihrer Herkunft nicht andern. Sie waren

selbst dann aus dem Fichtelgebirge gekommen und in das

flache Keupermeer nach Westen hin hinausgetragen worden.

Aber es ist doch wohl mindestens anzunehmen, daB die

Falle, in denen der Keupersandstein Lyditgerolle fuhrt, recht

selten sind. Sonst waren wir sicher schon besser iiber die

Yorkommnisse unterrichtet, Auch Falle. in denen Lydite noch

unausgewittert in anstehendem Keuper beobachtet waren, sind

m. W. noch nicht beschrieben. Die Falle aber, in denen Lydit

sich an der Oberflache in Franken findet, sind iiberaus haufig.

Es ware daher wohl mindestens zuzugeben, daB wenigstens ein

Teil der Lydite nicht aus dem Keuper stammt.

Dafiir spricht auch ihre geographische Yerbreitung. Sie

finden sich keineswegs iiberall im Keuper. In Schwaben, im
ganzen nordlichen Yorland des Juras sind sie meines Wissens

unbekannt. Haufig sind sie dagegen gerade am Westrande des

frankischen Juras yon Treuchtlingen an iiber Niirnberg bis

hinauf zum Main. Die Funde im Gebiete des Maintales selbst

miissen hier allerdings auBerhalb unserer Betrachtung bleiben.

Dort stellt ja der Main eine heute noch bestehende Yerbindung

1) Gumbel: a. a. 0. S. 430.
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mit dem Fichtelgebirge her, so dafi auch heute noch Lydite

von dort her das Maintal herab yerfrachtet werden konnen.

Tatsachlich sind sie ja auch hier eine haufig zu beobachtende

Erscheinung. Ich selbst konnte zahlreiche Stiicke in kurzer

Zeit in den Sanden des Maintals bei Wiirzburg aufsammeln.

GuMBEL z. B. beschreibt die Lydite ausdriicklich aus der

Niirnberger Gegend. Yon dort allerdings konnten die Lydite

leicht eluyial aus dem yerganglichen Keupersandstein heraus-

gewittert sein und sich angereichert haben, wenn der Keuper

iiberhaupt lyditfiihrend ist; denn die machtigen Sandablagerungen

der Niirnberger Gegend sind wohl groUtenteils Zerstorungs-

produkte von Keupersandsteinen. Nach Gumbel sind sie wahr-

scheinlich diluyialen Alters.

Diese Sande sind sogar vielfach innig mit gleichartigen

Ablagerungen am Rande der Albhohe yerkniipft, so da6 lose

Keupersande auf Jura ruhen. Sandflachen namlich ziehen sich

auch an den Steinhangen und in den Talern weit empor, Diese

Sande wurden vom AVind emporgetragen. Diese Transport-

moglichkeit hort aber auf, sodald es sich um Gerolle handelt.

Diese also miiBten wir in ihrer sekundaren Lager-
statte als an den Keuper gebunden erwarten. Diese
Forderung ist j edoch in der Natur nicht erfiillt. Somit
bleibt zu ihrer Erklarung nur die Annahme eines

Transportes durch flieBendes Wasser.
Denn auch der Einwand, daB sie etwa als eluviale Gerolle

des Keuper nunmehr auf tertiarer Lagerstatte abgelagert seien,

ist nicht stichhaltig und schon durch die Komplikation seiner

Yoraussetzungen an sich wenig wahrscheinlich. Bei Treucht-

lingen z. B. steht Keuper erst Avesentlich weiter westlich an.

Die Altmiihl mtiBte also hier das Eluvium umgelagert und die

Lydite zu ihrer jetzigen Haufigkeit angereichert haben. Das
laBt sich aber nicht vereinigen mit den Befunden anderer, von

Thurach als alpin angesprochener Gesteine in Yergesellschaftung

mit ihnen; denn diese, schon vorher naher besprochenen

Gesteine entstammen sicher nicht dem Keuper und damit dem
Einzugsgebiete der oberen Altmiihl jetzt oder in friiheren Zeiten.

Die Eluvialtheorie wird also — wenigstens in ihrer AU-
gemeingiiltigkeit — unmoglich gemacht durch die Funde
von Lyditen in den Sandschichten der Albiiberdeckung auf
der Hohe der Alb. Diese Yorkommnisse konnen meines

Erachtens nur als Folge eines Transportes durch flieBendes

\Yasser von bis NO her erklart werden. Fllisse vom
Fichtelgebir ge herabkommend miissen sie iiber die

Alb ausgestreut haben. Fluviatile Bildungen auf der Hohe
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der Alb kennt ja aucla Gu.mbel, wenn auch das Alter derselben

noch unbestimmt ist. Er betont ausdriicklich eine gewisse

Schicbtung und die wecbselnde Folge von Lagen groberen und
feineren Kornes, welche diese Absatze als fluviatile Gerollbanke

charakterisieren. Da aber heute die Zufubr von Ficbtelgebirgs-

gesteinen auf die Albtafel langst unterbrochen ist, und da
ferner diese flaviatilen Absatze der Albiiberdeckung keinen

erkennbaren Talziigen eingelagert sind, sondern auf der alten

Peneplain der Albhochflache zerstreut sind, muQ ich fur die

Bildung dieser Sedimente ein relativ hobes Alter annehmen,

wenn auch eine nahere Fixierung desselben heute noch un-

moglich ist. Auch die Albbuchten haben sich als sehr alte

Anlage dartun lassen. Ich mochte daher diesen beiden
letzten diirftigen Resten eines alten Entwasserungs-
systems vorlaufig gleiches Alter zusprechen, und sie

als die Reste einer jedenfalls praobermiocanen —
vielleicht alttertiaren oder noch cretazischen — altesten aus
diesem Gebiet bekannten Kons equenzentwasserung
auffassen.

c) Pegnitz und Wiesent.
Pegnitz

;

Das Karstphanomen auf der frankischen Alb. — Stratigraphie und
Tektonik. — Theoretische Schliisse beziiglich der Morphonegese der
frankischen Alb. — Tatsachen und Beobachtungen. — Der Pegnitz-
oberlauf. — Ungieichwertige Zasammensetzung. — Der Kampf um die

Wasserscheide.
^Yiesent:

Ungieichwertige Zusammensetzung. — Jugendliche Abzapfung. — Alter

FluBlauf. — Subsecjuenz and Tektonik.

Bei Hohenstadt verlafit die Pegnitz, die in schmalem,

tiefliegendem Tal in zahlreichen Windungen von Norden
kommend, den Jura durchmessen hat, diesen in scharfem Knick

nach Westen hin, von ihrer Dmbiegungsstelle an die breite

Albrandkerbe benutzend, welche schon friiher samt dem
Pegnitzunterlauf einer Betrachtung unterzogen wurde. In der

Yerlangerung der Albbucht aber besteht ein Talzug, welcher

weit liber die Alb nach Osten hin vorgreift und heute einen

NebenfluB der Pegnitz beherbergt. Seine Quellen liegen aber

nicht am FuBe eines wohlentwickelten Talschlusses, sondern

der Talzug laBt sich ohne Schwierigkeit, wenn auch nicht in

so prachtvoUer Erhaltung wie auf der schwabischen Alb, liber

die Albtafel hinweg nach Osten verfolgen, wo auch jenseits

einer nur flachen Talwasserscheide, deren natiirlicher Tiefen-

linie auch die Bahn folgt, der Rosenbach entspringt und seine

Wasser der Vils zufiihrt. (Vergl. Fig. 21.)

Zeitschr. d D. Geol Ges 1912. 14
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Diese Terhaltoisse zeigen sofort jugeDdliche YeraBderuDgen

eiiier anders angelegten alteren Entwasserung an. Hier floB

einst ein FluB in ostlicher RichtuDg iiber die Alb. "Wo seine

Quelle lag, und ob etwa die Pegnitz selbst sein Oberlauf war,

das entzieht sich der Feststellung. Aber es zeigt sich das

Faktum deutlich, daB durch die jugendlich vordringende
Rbeinerosion, welche aucb die alte Pegnitz abgezapft
und in ihren Bereicli gezogen hat, die k ontin entale

Wasserscheide von Westen gegen Osten zuriickge-

drangt wurde.
Aulfallend ist bei der Betrachtung des Kartenbildes

sofort der Unterschied der Oberflachenentwickelung und
Talbildung zwischen frankischer und schwabischer Alb.

In Schwaben heben sich noch heute die schon in diluvialer

Zeit Yerlassenen Talanlagen scharf von der ruhige, flache Hoch-

ebenen bildenden Oberflache ab. ¥xir Franken ist die Unruhe

des Landschaftsbildes charakteristisch. Der Charakter der

alten Peneplain tritt stark in den Hintergrund; einzelne, un-

regelmaBige Hohen dagegen sind haufig. Die Talzuge sind

relativ schmal und treten im Vergleich zu Schwaben nur wenig

markant aus dem Kartenbilde heraus, wenn man sie audi da

noch unschwierig in der Landschaft verfolgen kann, wo sie

langst von ihren einstigen Fliissen verlassen sind. Diese

Dnterschiede sind regional, und lassen sich keineswegs etwa nur

aus verschiedenem Alter der Cvclen erklaren ; denn auch die

Fliisse Frankens lassen deutliche Unterschiede je nach dem
Alter ihrer Anlage erkennen. Ich erinnere nur an die ge-

streckten Laufe vieler kleinerer Fliisse im Gegensatz etwa zu

den zwangsmaandrierenden alten NS-Strecken der Pegnitz.

Hier in Franken kommt vielmehr noch ein geologisches Moment
zu schonster Entwickelung, welches den normalen Entwickelungs-

gang der Fliisse, wie auch der Gesammtoberflache stark beein-

fluBt und modifiziert hat: das Karstphanomen.
Ihm verdankt ja die ganze frankische Schweiz ihre Ent-

stehung. Hieriiber hat Neischl^) eine groBere Arbeit pu-

bliziert. In Franken also ist Talbildung und Oberfiachen-

abtragung stark beeinfluBt durch die vornehmlich chemische

Wirkung der Untergrundentwasserung, worauf ja auch Kohne^)
hingewiesen hat. Auch der lithologische Charakter des Gesteins

^) Neischl: Die Hohlen der frankischen Schweiz imd ihre Bedeu-
tung fiir die Entsteliung der dortigen Tiiler. Erlangen 1903.

^) Kohne: Vorstudien zu einer neuei'en Untersuchung der Alb-
iiberdeckung im Frankenjura. Sitz.-Ber. der phvsik.-medic. Soc. Er-

langen 1905. S. 321 ff.
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hat sich yon Siiden lier gegen Norden rasch und tiefgreifend

yeriindert. Wahrend im Siiden Kalke herrschen, die sogar

yielerorts als dichte Plattenkalke entwickelt sind, treten diese

gegen Norden bin mehr und mehr zuriick um. grobklotzigen

und vielfach nur ^yenig geschichteten Dolomiten die Yorherr-

schaft zu iiberlassen. MuB also auch allein der Unterschied

im petrographischen Habitus des Gesteins an der Oberflache

zur Geltung kommen, so wird diese Differenz noch yerstarkt

durch die den Gesetzen der chemischen Untergrunderosion

folgenden Tatigkeit des Wassers, auf deren von der normalen

Oberflacbenentwickelung abweichende Natur u. a. schon Penck^)

und auch Katzer') aufmerksam gemacht haben.

Hierbei kommt ja die mechanische Tatigkeit der Tagewasser,

auf deren Leistung an der Erdoberflache sich j a yornehmlich dieEnt-

wickelung konsequenter und subsequenter Talziige griindet, fast

yollig in Wegfall. Ebenso ist fiir die Untergrunderosion der

Begriff der Erosionsbasis etwas yerschoben, insofern, als fiir

die unter dem Druck der iiberlastenden Gesteine stehenden

Wasser wohl der nachstgelegenste Schichtausstrich, als der

giinstigste Punkt der Druckentlastung als solche in Frage

kommt. Auf dem Wege dahin wird aber nicht nur das

Schichtgefalle, sondern auch das Gefiige des Gesteins, besonders

das Yorwiegen oder Zuriicktreten feiner Haarspalten maBgebend
sein fiir die ja durch chemische Tatigkeit yornehmlich bedingte

Entwickelung des unterirdischen FluBlaufes. Diese Untergrund-

entwasserung mit den mit ihr in engstem Zusammenhang
stehenden Einbriichen liber Hohlen ist vielfach die Ursache

lokaler Schichtstorungen^) geworden, die Neischl-^) umgekehrt
vielfach ebenso wie die lineare Anordnnng vieler Hohlenziige

aus der Tektonik des Untergrundes als Folgeerscheinung dieser

erklaren zu konnen glaubte, wahrend Thurach^) sie an einigen

Stellen als die Wirkung einstiger Albgletscher ansah.

Naher kann jedoch hier auf diese Fragen nicht eingegangen

werden, da die Karsthydrographie noch recht wenig bekannt

Penck: Talgeschichte der oberen Donau. a. a. 0.
2) Katzer: Bemerkungen zum Karstphanomen. Zeitschr. d. deutsch.

geol. Ges. 1905. S. 233. Yergl. auch Grund: Karsthydrographie. Geo-
graph. Abbandi. VII. H. 3. 1903.

^) Yergl. Pfaff: Beitrage zur raechanischeD Geologie aus dem
frankischen Jura. Diese Zeitschr. 1868. S. 389 und Kohne: Notizen
iiber die Albiiberdeckung im uordlichen Frankenjura. Diese Zeitschr.

1907. S. 84.

^) Neisghl: a. a. 0.
^) TniiRACH: Uber einige wabrscheiDlich glaziale Erscheinungen

im nordlichen Bayern. Diese Zeitschr. 1896. S. 665.

14*
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ist und diesbeziiglicli erst Einzeluntersuclmngen im Felde ent-

scheidendes Material liefern konnen.

Die Karstnatur des Gebietes ist also einer der Faktoren,

die unabhangig Yon der Entwickelung oberflachlich flieBender

Fliisse wirkend, die normale Oberflaclienentvvickeliing derselben

behindern, und, was altere Cyclen betrifft, deren Eelikte yer-

wischen und zerstoren^).

Die morphologische Bewertung des Frankenjuras wird

aber auch noch anderweitig erscll^Ye^t. Die Unsicherheit der

chronologischen Einordnung und Definition alter Landschafts-

ziige ist auch dadurch mitbedingt, da6 jiingere Ablagerungen

als Jura einmal in ihreni Auftreten sehr beschrankt sind, so-

dann aber auch ihrem genaueren Alter nach groi3tenteils noch

nicht naher bestimmt sind.

Die oberkretazischen Sedimente iiberschritten nach Westen
bin die Altmiihl wohl nicht. Nach Norden hin ist ihre ur-

spriingliche Ausdehnung bis heute noch nicht fixiert. Yielleicht

ging sie aber weiter^), als dies nach den Tortrefflichen

GuMBELschen Untersuchungen zu erwarten ware. Was das

Alter der Albiiberdeckung anbetrifft, so wissen wir auch hier-

iiber nichts Bestimmtes. Der einzige, der sich in jiingerer

Zeit damit eingehender beschaftigte, war Koefine^), doch auch

er konnte seine Untersuchungen zu keineui abschliefienden

Resultat fiihren. Wiihrend also im Schwabenland die tertiiiren

Sedimente einen willkommenen Anhaltspunkt fiir die chrono-

logische Fixierung morphologischer Elemente boten, fehlen

diese hier vollkommen.

Auch die Tektonik greift hier yerwirrend in den Gang
der Ereignisse ein. Die tektonische Ruhe des Ge-

bietes scheint zu miocaner und nachmiocaner Zeit zwar

besser gewahrt worden zu sein als weiter im Westen,

aber auch hier griffen Schollenbewegungen jedenfalls storend

und die Gewasser wiederbelebend in die alte, sich entwickelnde

Peneplain ein, Yorher jedoch hatten (zur Kreidezeit oder

im Eocan?) wahrscheinlich schon die tektonischen Bewegungen
eingesetzt, wie Hermann-^) dies nach Analogic mit den durch

^) Spandel: Beitrilge zur Kenntnis der ehemaligen UberdeckuDg
der frankisclien Alb und der Hohien im Gebiet derselben. Ahh. d.

natur-hist. Ges (Xiimberg). Bd. XVI. 1907.

^) Vgl. a. a. Kofiler: Die Amberger Erzlager. Geognost. Jahresb.

XV. Mimchen 1902.

^) IvoEiiNi-:: ,, Vorstadien" und ..Xotizen" usw. a. a. 0.
Hi-:;;mann: Die ostliclie Kaudverwerfang des fninkischen Jura.

Diese Zeitsclir. 1908.
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Stilles Untersiichungen festgestellten Verhaltnissen in den

norddeutschen Mittelgebirgen glaubte erkennen zu konnen.

Aber der sichere Beweis, wie auch die speziellere Kenntnis

dieser Storungen fehlt hier noch. Die tektonischen Bewegungen

werden wohl groBtenteils Senkungsvorgange des siiddeutschen

Triasbekens gewesen sein. Keineswegs aber ausschlieBlicli.

Denn Penck hat z. B. schon fiir den Bohmerwald aus den

Yerbogenen Schotterhorizonten eine jugendliche Heraushebung

des krystallinen Massivs nachzuweisen vermocht.

Die Unsicherheit all dieser Yerhaltnisse, die im Gegensatz

zu Schwaben Yor allem durcli den Yolligen Mangel einer Spezial-

literatur iiber das Gebiet bedingt ist, sowie auch der absolute

Mangel eines guten geologischen Kartenmaterials lassen auch

die morphologischen Studien nicht zu clem Grad YOn Sicherheit

gelangen, der ihnen weiter im Westen zukommt, Manches,

besonders chronologische Gleichstellungen, mtissen einstweilen,

da sie auf rein morphologische Elemente gestiitzt sind, hypo-

thetisch bleiben. Zumeist ist es iiberhaupt nur die Analogic

zu den besser bestimmbaren Verhaltnissen im Westen, welche

mich hier und da zu dem Versuch einer Altersbestimmung

YeranlaBt haben. Im allgemeinen aber mu6 ich betonen,

daB dieser erste Versuch, die frankische Alb morphologisch zu

gliedern, hauptsachlich nur auf allgemein in der Landschaft

wiederkehrende Ziige hinweisen will, welche gruppenweise sich

zusammenschlieJ3end, wohl eine wechselvolle Geschichte der

Landschaft erkennen lassen, heute aber durch Einzelunter-

suchungen noch zu wenig gestiitzt sind, um eine Festlegung

der genauen Folge der morphologischen Cyclen zu ermoglichen.

Immerhin finden einige, YOrerst noch theoretische Er-

wagungen manche Stiitze durch die Vorkommnisse in der

Natur, wodurch sich Yielleicht doch schon der Grundplan der

Morphogenese der frankischen Alb erkennen laBt, wenn auch

Einzeluntersuchungen das Bild in manchen Ziigen noch werden
modifizieren und Yerbessern konnen.

Das allgemeine Bild des geologischen Aufbaues der

Frankenalb hat schon Gumbel^) gegeben, und neuere Forschungen

haben an den Grundztigen seiner Feststellungen bis heute noch
keine wesentlichen Yeranderungen erbracht. Die frankische

Albtafel ist als eine schwache Mulde anzusehen, an deren Ost-

•fliigel die Schichten nach Westen Yom Urgebirge her einfallen,

wahrend weiter westlich die Schichten im allgemeinen ziemlich

einheitlich gegen SO fallen. Das Muldentiefste ist dem

') Gumbel: Die frankische Alb. Miinchen 1891.
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Ostrande der Tafel nahegeriickt und schneidet gegen das

Gmndgebirge in mehrfachen groBen Yerwerfungen ab. Die
Zone stark verworfener Schichtmassen, welche zwischen dem
Urgebirgskern des Fichtelgebirges und der ungestorten Alb-

tafel eingeschaltet ist, war zu einer raschen Zerstorang durcli

die Erosion pradestiniert, so da6 heute in der hier angelegten

Subsequenzzone, in der die Schichten in schmalen Streifen aiis-

streichen, durchweg geologisch altere, also tiefere Horizonte

in ein Niveau mit der Oberflache der Alb-Malmkalke gelegt

erscbeinen, die heute infolge weitgebender Ausraumung
der Landschaft Yom Fu6e des Fichtelgebirges getrennt

erscheinen. An diesem Beispiel zeigt sich wieder deutlich,

daB die Hohen- und Tiefenlinien des geologischen Aufbaues

keineswegs mit den morphologischen iibereinstimmen miissen.

Wenn die tektonischen Storungen des Gebietes als relativ ge-

ring bezeichnet werden miissen, so war doch die Geschichte seiner

Morphologie eine wechselvolle dank der groBen Storungen, mit

welchen die Tektonik seine Erosionsbasen heimsuchte,

Wahrend der Jurazeit lag das Land unter standiger Meeres-

bedeckung. Erst im obersten Jura tauchte es langsam empor.

Seit jener Zeit war es, als Ganzes betrachtet, Festland.

Von den Keupermeeren hat Lang^) es wahrscheinlich ge-

macht, daB sie zum Teil wenigstens nach Westen sich zuriick-

zogen. Im Jura mag dies das gleiche gewesen sein, denn im

Siiden lag damals wohl tiberall noch das vindelizische Gebirge,

das sich gegen Osten und Norden in das ostbayerische Grenz-

gebirge fortsetzte, welches durch die Ausbildung der Sedimente

an seinem FuBe seine damalige Kiistennahe verrat^). Nur der

Malm weist im Osten, in der Regensburger Gegend keine

Kiistenbildungen auf, so dafi zu jener Zeit wenigstens die

Transgression eines breiten Meeresarmes stattgefunden haben
muB.

Zur Zeit der alteren Kreide war das ganze Gebiet, dessen

WeiBjuradecke einheitlich vom Schwarzwald zum Bohmerwald
sich erstreckte, kiistenfernes Land. Die Naabsenke konnte nun
erst im AnschluB an die ersten tektonischen Storungen im SO
des Gebietes entstehen. Tm AnschluB daran aber hatte die subae-

rische Denudation ausgleichend die tektonischen Hohendiiferenzen

^) Lakg: z. B. Der mittlere Keuper im siidlichen Wiirttemberg.
Jahr.-H. d. Ver. f. vaterl. Nat.-K. i. Wiirttemb. 1910 u. Das vindeli-

zische Gebirge zur mittleren Keuperzeit. Jahr.-H. f. d. Ver. fiir vaterl.

Nat.-K. i. Wiirttemb. 1911.
^) PoMPECKi: Die Juraablagerungen zwischen Regensburg und

Regenstauf. Geognost. Jahresh. XIV. Miinchen 1901.
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wieder zu verwischen gesucht. Die Spuren dieses (oder auch

mehrerer) altesten Cyclus verraten sich in der Einebnungs-
flache, tiber welche das oberkretazische Meer in der
Regensburger Bucht bis weit nach Norden bin trans-
gredierte. So erklart sich, daU in der tektonisch angelegten

Bodenwohrer Bucht die obere Kreide nirgends auf Malm,
sondern vielfach auf Keuper aufruht, wie Gumbel dartut.

Denn es ist gerade fiir den Malm anzunehmen, daJ3 er hier

einstens das ganze Gebiet bedeckte, nachdem wir sein Trans-

gredieren nach Osten bin und seine kiistenfernen Relikte am
FuQe des bayerischen Waldes bei Regensburg usw. durch

PoMPECKY kennen gelernt haben. Ob freilich eine einheitliche

Malmdecke auch hier im Osten, wie im Westen im Schwarzwald

das Urgebirge iiberzog, muJ3 dahingestellt bleiben. Jedenfalls

yerhiillte sie aber einst weitgehend seine Gehange.

Mit dem Vorhandensein dieses Meeres aber war auch eine

nahe Erosionsbasis fiir den sich anschlieBenden subaerischen

Cyclus im SO des Gebietes gegeben. Vielleicht geht die An-

lage der so auffallend von alien Seiten her auf das Regensburger

Becken zustromenden Fliisse auf diese Zeit zuriick. (Fig. 22.) —
Es miissen jedenfalls schon sehr alte Eliisse in konsequenter

Richtung zur kretazischen Erosionsbasis sich entfaltet haben,

und ebenso subsequente Fliisse, welche in dem Grenzgebiet

zwischen Urgebirge und Albtafel gegen Norden hin vordrangen.

Wie weit hin nach Westen sich der EinfluB dieser Erosions-

basis geltend machte, ist nicht bekannt. Im AVesteu entfalteten

sich jedenfalls im Laufe der Zeiten besondere Bedingungen.

Wir haben bereits die ersten Spuren einer westlich bis siid-

westlich gerichteten Konsequenz kennen gelernt, welche quer

iiber die Albtafel wegging, und alter ist als die Fichtelgebirgs-

randsubsequenzzone. Es war auch schon darauf hingewiesen

worden, dal3 das Ende der Mittelmiociinzeit schon ein weit-

gehend ausgeraumtes westliches Albvorland vorfand, daB auch

der merkwiirdige Knick der Malmschichten schon angelegt war,

und also in seiner Entwickelung nicht etwa eine Folge der

jungmiocanen Tektonik sein kann. Die Ausraumung der

Landschaft, wie auch die Anlage des Knicks muB einer alteren

anders orientierten Entwasserung, welche wohl im allgemeinen

westlich gerichtet war, ihre Entstehung verdanken. Jedenfalls

zeigt das Umbiegen der Albtafel nach Norden hin, daB andere

Bedingungen und Einfliisse fiir das Werden des Frankenjuras

mit maBgebend waren als fiir den schwabischen Jura, dessen

Rander in ihrer Lage lediglich durch die Donaubasis bestimmt

sind. Ware ein gleiches auch fiir den Frankenjura der Fall,
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so muBte er in der Yerlangerung des nordlichen Randes des

Scbwabenjuras unbehindert weiter streichen und gegen den
Bohmervvald hin auslaufen. Das scliarfe Umbiegen aber deatet

aaf andere Erhaltungsbedingungen und damit auch auf andere

Entstehung.

Die zu Ende des mittleren Aliocans ausgeraumte Land-
schaft, deren friihere G-eschichte sich heute in ihrer Morpho-
logie niclit mehr verrat, wohl aber yielleicht durch das Stadium
ihrer alte morphologische Ziige besser konservierenden Rand-
gebirge noch zum Teil erschlossen werden konnte, war aber

weitgeiiend peneplainisiert, und es ist fiir den AVestrand des

Frankenjuras ebensowenig wahrscheinlich, daB er als steiler

Erosionsrand iiber seine Umgebung emporgeragt hat, wie dies

schon Yom Schwabenjura erwahnt wurde. Ja, Penck, Davis
u. a. leiten sogar die Schichtstufenlandschaft aus einer die

Schichtkopfe ohne Riicksicht auf ihre Harte abschneidenden

Einebnungsflache als notwendiger Voraussetzung ab.

DaB auch die Gebiete des westlichen Yorlandes im jung-

tertiaren Cyclus yollig unter dem EinfluB der Donau standen,

wurde schon gezeigt. Sie drang mit ihrem subsequenten Pegnitz-

arm erobernd weit nach Norden vor. So wdrd wohl damals

auch der gesamte Frankenjura der Donau tributar gewesen

sein, gleichgiiltig ob die alten Konsequenzfliisse des Fichtel-

gebirges schon yon der Naabsubsequenzzone abgezapft waren
Oder noch konsequent in siidwestlicher Richtung die Alb durch-

querten, wo sie dann am jenseitigen Rande subsequent zu-

sammengefaBt und in Durchbruchstalern nach Siiden durch den

Jura entfiihrt werden muBten.

Die Umkehr der Pegnitz und ihres Einzugsgebietes endlich

ist erst das Werk des jtingsten Erosionscyclus, ebenso wie

das Vordringen des Mains jenseits der Alb in der yon den

Donauzufliissen entwickelten Subsequenzzone des Fichtelgebirgs-

randes,

Ich kehre nach diesen allgemeinen Betrachtungen zur

Pegnitz zuruck. Auffallend ist, wie gesagt, der Knick, mit

dem sie aus der Alb austritt. Im Albkorper folgt ihr viel-

geschlungenes Tal yornehmlich der Nord-Siid-Richtung. Doch
ist sie heute in ihrer Zusammensetzung nicht einheitlich ent-

wickelt und neben den morphologisch ungleichwertigen Tal-

stiicken zeigen die Yerhaltnisse in der Umgebung der Wasser-

scheide, daB das Einzugsgebiet der Pegnitz friiher ein groBeres

war, daB ihre Quellen im Fichtelgebirge lagen, und sie also

urspriinglich die Subsequenzzone am Fu6e desselben
durchquerte. (Vcrgl. Fig. 21.)
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Die Ungleichwertigkeit der Talstrecken tritt in deren

Entwickelung deutlich genug hervor. Man kann scharf zwischen

Fig. 21.

Wasserscheide. — ••— • — • — Albrand.

Karte des Entwasserungsnetzes der frankiscben Alb (Pegnitz, Wiesent)
und der sie vom Fichtelgebirge trennenden Subsequenzzono mit den

Autagonisten Main und Naab.

(Nach der Karte 1:100000 des Generalstabs gezeichnet und verkleinert.)

gerade gestreckten und gewundenen zwangsmaandrierenden

Talstiicken unterscheiden.

Als morphologiscli gleichwertig sind wohl die in der Nord-

Siidrichtung hintereinander sich folgenden Talstiicke: Hohon-
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stadt-Pegnitz (Buchau^), Creai3en-St. Johannis^), und endlich

das von Berneck^) nach Norden hinziehende Talstiick za be-

trachten. Die im Pegnitzgebiet recht auffallende Nord-Siid-

Tichtung, fiir deren Entstehung eine vollig befriedigende Er-

kliirung heute noch aussteht, wiederbolt sich auch im Bohmer-
wald, wie das z. B. Bayberger^) schon aufgefallen war und
auch V. Staff ^) dies betont; ebenso tritt sie auch bei manchen
im Fichtelgebirge liegenden Quellasten wieder hervor.

Diese drei Stiicke gehoren heute ganz verschiedenen

Fliissen an, und scheinen zunachst nur wenig zusammen-
hangend. Das das Fichtelgebirge in N-S-Richtung yerlassende

oberste Stiick, der vielgewundene Lauf der Olschnitz, biegt

beim Betreten der Subsequenzzone, die sie dem Main ais

NebenfluB zufiihrt, scharf um; dies aber laBt ihre Abzapfung

aus ihrer urspriinglichen Richtung klar hervortreten. Das
gleiche Bild bietet das jenseits der trennenden Subsequenz-

zone heute S-N orientierte Stiick des Roten Mains zwischen

St, Johannis und CreuBen, Hier sind vor allem die Yer-

hiiltnisse an der heutigen Wasserscheide gegen die Pegnitz-

quelien beweisend fiir jugeudliche Veranderuugen. Die Quell-

zonen der beiden Fliisse liegen noch auf den Yorstufen der

Juratafel, in Dogger und Lias. Die Pegnitz ist also auch heute

noch, trotz ihrer Yerluste im Queilgebiet, wie die meisten

Fliisse der Frankenalb ein DurchbruchfluB durcli diese. Die

\Yasserscheide, die beide FluBsysteme trennt, liegt iiber einem

flach welligen, erodierten Gelande. Der oberste Lauf des

Roten Mains ist seiner Orientierung nach ein genaues Gegen-

stiick zur obersten Jagst. Die Quelle flieBt gegen SO, dann

biegt der Lauf scharf nach Norden um. Yon der Umbiegungs-

stelle selbst aber zweigt ein deutlicher Taleinschnitt ab gegen

Siiden, der zum Kraimoos-Weiher fiihrt. Und unweit von

dessen entgegengesetztem Ende nimmt im breiten "Weihergraben

einer der jetzigen Pegnitzquellaste seinen Ursprung.

Die Richtung der Quelle des Roten Mains erweist sich

also nicht dessen Unterlauf angepaBt, sondern der Pegnitz,

') Blatter Salzbach (550) und Bajreath. (533) der Karte des
Deutschen Reiches 1 : 100000.

') Blatt Bayreath (533) der Karte des Deutschen Reiches
1 : 100000.

^) Blatt Kulmbach (513) der Karte des Deutschen Reiches
1:100000.

*) Bayberger: Geographisch-geologische Studien aas dem Bohmer-
wald. Pet. Mitt. Erg. H. 81. 1886.

^) V. Staff: Zur Entwicklung des FluBsystems und des Land-
schaftsbildes im Bohmerwald. Zentr.-Bl. f. Min. usw. 1910, S. 564 ff.
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dereii NebenfliiB sie einst war. Das N-S orientierte Stuck des

Roten Mains aber, dessen Fortsetzung nach Nordea wahr-
scheinlich einst in der Olschnitz im Ficlitelgebirge za suchen

ist, welche heute noch nach. Siiden fliefit, erweist sich vor

allem durch das Bestehen der Talwasserscheide am Kraimoos
als riicklaafiges abgezapftes Stlick eines alteren Pegnitzlaufes-

Die kontinentale Wasserscheide zeigt also nicht
nur ein Zuriick weichen iiber die Alb nach Osten bin,

sondern auch gegen Siiden. Das Einzugs gebiet der
Donau verringert sich allenthalben gegeniiber der
yordringenden Erosion des Rheins.

Als zweiter, bedeutender und auffallender FlaB des west-

lichen Albkorpers ist nun noch die Wiesent zu nennen. Ihr

Lauf unterhalb ihres Austrittes aus der Alb wurde schon be-

trachtet. Auf der Alb selbst kennzeichnet sich ihr so haufig

scharf geknickter Lauf als das Resultat einer wechselvoUen

Geschichte und der Zusammensetzung aus morphologisch un-

gleichwertigen Stiicken. Wahrend das NO-SW gerichtete

FluBsttick durch den Parallelismus zur Richtung der Albbuchten

einen gewissen genetischen Zusammenhang mit diesen vermuten

laBt, sind auch die rechtwinklig dazu orientierten Laufstiicke,

sowie auch die parallele AufseB, ebenso wie vielleicht auch

der Leinleiterbach offenbar einheitliche Telle eines Ent-

wasserungssystems, das durch die Anzapfung von Westen her

in der Fortsetzung seiner urspriinglichen Richtung unterbrochen

wurde.

Wenn dem aber so ist, dann gehorte die Wiesent samt

ihren Fliissen friiher dem Bereich der Pegnitz an.

Dafiir lafit sich auch eine wichtige Stutze durch die be-

obachtbaren Tatsachen anfiihren. Wie bei der Pegnitz greift

auch an der Wiesent von deren Umknickstelle nahe GoBwein-

stein ein junger Renegat, die Piittlach, raubend nach Osten

vor. Dies zeigt sehr schon ihr heutiger Oberlauf, der nach

Siiden hin flieBt, jedoch plotzlich in scharfem coude de capture

nach Westen abbricht.

Wichtiger aber ist morphologisch meines Erachtens der

PiittlachnebenfluB, welcher von Pottenstein an durch das

Weihersbacher Tal gegen SO vorgreift, da er mir geeignet er-

scheint, einen Anhaltspunkt dafiir zu geben, daB die Piittlach

ein mit umgekehrter Richtung llieBender Renegat ist. Zwar
verliert sich die Quelle dieses Baches in den rezent-dilu-

vialen Aufschtittungsmassen des Veldensteiner Forstes, aber

welter gegen SW treffen wir auf unverkennbare Spuren einer

alten, breiten Talung. Gumbel verzeiclmet auf seiner geologischen
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IJbersichtskarte des nordlichen Bayerns entlang ihrem Laufe

sogar einen Flu6, der allerdings auf der Genera] stabskarte^)

des Deutschen Reiches 1 : 100000 nicht zu finden ist.

Dieser Talzug aber, der liber Plech und Yelden zieht,

miindet zur Pegnitz bin aus. Er muB aber einem grofieren FluB

seine Entstehung yerdanken, wenn auch. keine direkten Be-

ziebungen zu einem solchen heute mebr besteben. Dies weist

lediglich auf ein hobes Alter der Umkebr friiberer Yerbaltnisse

bin, laBt aber docb die notwendige Yoraussetzung besteben,

daB zu irgend einer Zeit ein FluB das Tal angelegt baben
muB2).

Fiir diese Leistung scbeint mir nun nur die Wiesent in

Betracbt zu kommen, welcbe heute nur mebr in ibrem Oberlaufe

Blatt Sulzbach (550).
'"') In der schon erwahnten bereits vor meiner Abhandlung er-

schienenen Diskussion zu derselben fiihrt Hermann als Grand gegen meine
Auffassung einer friiheren sehr alten Yerbindung von Wiesent und
Pegnitz die Tatsache an, daB bei GoBweinstein dem bis dahin nach
SO gerichteten \Yiesentlauf Hohen von uber 550 m entgegentreten

sollen, wahrend sich ilir Quellgebiet heute nur in etwa 500 m Hohenlage
befindet. Einmal kann ich auf der Generalstabskarte in der naberen
UmgebuDg von GoBweinstein keine Hohenzahlen finden, welche 524 m
libersteigen (vereinzelte Hohe ca. 2 km SSW von GdBweinstein), erst

weiter im Siiden steigen die Hohen allmahhch vereinzelt zu der ge-

nannten Zahl an, sodann ist es als durchaus unwahrscheinlich zu be-

zeichnen, daB der FluB jemals gerade iiber den heute hdchsten
Erhebungen sein Bett gehabt hat, und endlich drittens hatte Herr
Kollege Hermann sich beim Erscheinen meiner Arbeit leicht iiber-

zeugen konnen, daB ich die Fortsetzung der Wiesent iiberhaupt nicht

in der von ihm vermuteten Richtung gesucht babe, sondern daB ich

eben, wie oben ausgefuhrt, die Piittlach als den umgekehrten Rest-

fluB einer alten beute groBenteils zerstorten Talanlage betrachte. Yer-
folgt man aber das Piittlacbtal bis zu seinem Ursprung und iiber-

schreitet man die Hohen, welche zu dem genannten T?alzug von Plecb
hiniiberleiten, so bleibt man durchweg auf Hohen, welche unter 500 m
liegen, wie Hermann dies ja fordert.

Ubrigens kann ich auch die Berechtigung dieser Forderung, deren
Diskussion aber fiir den vorliegenden Fall garnicbt in Betracht kommt,
keineswegs anerkennen. Wahrend namlich schon seit geraumer Zeit

eine FluBverbindung zwischen Pottenstein und Plech nicht mehr an-

zunehmen ist (siehe oben!), arbeitet die FluBerosion im Quellgebiet

der Wiesent noch heute jugendkraftig an der Yertiefung der Taler.

Diese liegen noch dazu, wie Hermann richtig betont, in mergeligen
Schichten, wahrend die erstgenannte Strecke aus hartem Kalk bzw.
Dolomit besteht. Es ist also keineswegs zu verwundern, wenn hier

die Tieferlegung der Oberflache langsamere Fortschritte macht, als in

dem weichen Quellgebiet der Wiesent. Obengenannte Hohendifferenzen

wiirden daher, selbst -wenn sie bestanden, keineswegs eine Schwierigkeit

fiir meine Auffassung bedeuten.
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die Richtung beibelialten konnte, die iirspriinglich natiirlicher-

weise auch ihr Unterlauf hatte.

Das Prinzip dieser Anderungen ist stets einheitlich das

gleiche. Es beruht auf einer Yerschiebung der AVasserscheide

Yon W nach 0, iind von N nacli S, also auf einer Ver-

kleinerung des Einzugsgebietes des Regensbiirger Beckens. —
Die siidostliclie Richtimg der so auffallend unter sich und

dem Alberosionsrande parallelen FluBstiicke der Wiesent und
ihrerNebenfliisse wird wohl am besten als Subsequenzerscheinung,

wie das ja auch Martoxne so will, zu deuten sein, da hier

wieder einmal die Unabhangigkeit der Fliisse von Bruchlinien

zutage tritt. Parallel dem Erosionsrande setzen ja auch Briiche

durch die Albtafel, aber gerade die bedeutendsten, liegen nicht

eigentlich im Bereich der parallelen FluBlaufe, wenn sie ihnen

auch gelegentlich nahekommen oder mit ihnen voriibergehend

zusammenfallen. Im librigen konnte ja besonders der zwangs-

maandrierende Lauf der Wiesent gar nicht einer geraden Bruch-

spalte folgen, er wiirde dann ja in stetem Wechsel liber sie hin

und her pendeln. Die Zwangsmaander aber zeigen, daB der

FluB bereits einer alten Peneplain angehorte^).

Es ware ja auch bei den langen Strecken, die FIuB und
Dislokationslinie nebeneinander oft in groBer Nahe herlaufen,

hochst auffallend, Avenn sie nicht gelegentlich auch comcidieren

wiirden. Aber daB trotz gelegentlicher Beriihrung der FluB

nicht dauernd zum Spaltenlauf hingezogen wird, sondern sich

in seinem Bett behaupten kann, Aveist darauf hin, wie gering

der EinfluB selbst Aveithin aushaltender Dislokationslinien auf

einen FluB sein kann. Am typischsten tritt dies wohl bei der

AufseB vor Augen, doch auch die Wiesent selbst geht einer der

groBen ostlichen Randverwerfungen lange Zeit parallel. Ganz
analogeVerhaltnissespiegelnsich auch in der kleinen Spezialkarte,

die HERMA.NN fiir den von ihin uutersuchten Teil des Pegnitz-

gebietes seiner Arbeit beigegeben hat^).

^) Hermann: a. a. 0.

-) Herr KoUege Hermann muchte AufseB and Wiesenttal als Syn-

kliualtaler auffassen. Es ist ja schon in. W. zum erstenmal durch

GuMBEL bekannt geworden. daB auBer den streichenden Verwerfangen
auch ebensolclie leichte Anfwolbungen und EinniLddungeD des Franken-
juras lokal stattgefunden haben. Aber es ist wohl nicht angiingig. in

dieseni Fall der Ansicht meines vereiirten Herrn Kollegen zuzustimmen,
da m. E. doch scharf zwisclien geologiscliem und m orphologischem
Muldenbau einer Geojend zu unterscheiden ist. Von einer morpho-
logischen Mukle ist im Gebiet der beiden genannten Fliisse nichts zu

sehen. Das zeigt die Topographic und kann aus jeder Karte ersehen

Averden. DaB aber ein geologisches Muldentiefstes fiir den Lauf der
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d) Das Naabgebiet.

Pramiocane Entwickelung. — Der Naabunterlauf. — Die konsequenten
Fichtelgebirgsquellaste. — Die snbsequenten Aste. — Die Antagonisten

:

Roter und \VeiBer Main. — Die Vils. — Der Regen. — Unabbangig-
keit der Talentwickeluiig von alten tektoniscben Linien. — Der Regen-

unterlauf. — Znsammecfassung.

Die Haiiptentwasserungsader der alten von Regensburg

weit nach Xorden Torgreifenden Senke ist die Naab. Die

morphologische Bedeutung dieser Serike ergibt sich schon aus

dem auffallenden radialen Zusammenstromen Ton 4 groBen

Fliissen zu der Regensburger Gegend bin. Sie cbarakterisiert

sich dadurch schon als beTorzngte Erosionsbasis fiir weite

Flachen ibrer Ilmgebuug schon in langst vergangenen Cyclen,

In ihr, und weit gegen Norden hin ihre Rander iiberspiilend,

transgredierte das obere Kreidemeer auf einer alten subaerischen

Einebnungsflache. DaJ3 diese Senke bereits durch pratertiare

tektonische Storungen angelegt wurde, kann nur als wahr-

scheinlich bezeichnet werden. Denn die Albtafel im Westen,

wie auch einzelne Malmblocke am FuBe des Bohmerwaldes im
Osten blieben erhalten. Dazwischen scheint die Juratafel Tiel-

fach Yersenkt und der Beobachtung durch jiingere Sedimente

entzogen. AVeiter im Norden jedoch ist unzweifelhaft das

Fehlen des Malm unter der Kreide festzustellen, eine Tat-

sache. die sich wohl nur durch die Annahme einer praober-

kretazischen Einebnnngsflacbe zwanglos erklaren laBt. Dies

iiber deckt sich Yorziiglich mit den HERMANNschen Anschauungen,

welcher ebenfalls bereits aus seinen Studien im Gebiete der

ostlichen Randverwerfungen des Frankenjuras das Bestehen pra-

tertiarer tektonischer Storungen wahrscheinlich machte. Die

nahere Geschichte der alteren Cyclen ist heute noch unbekannt,

doch dlirfte die Xabrinne wohl schon im AnschluB an den

Riickzug des Kreidemeeres sich angelegt haben. Die ersten

deutlichen Relikte der morphologischen Entwickelung findet

man erst am Ende des Mittelmiocans, da obermiocane Seen-

und SiiBwasserbildungen hier abermals iiber den wechselnden,

eingeebneten Schichtkopfen einer alten Peneplain zur Ab-
lagerung kamen. —

Im AnschluB an die dann eintretenden tektoniscben

Storungen des Obermiocans diirfte dann hier, wie dies auch

Flusse nicht maBgebend werden konnte, das zeigt die alte Peneplain,
welche ohne Riicksicht anf Gesteinshartenunterschiede und den tek-

toniscben Bau das Gebiet als Ganzes weitgeliend denudiert und nivelliert

hatte. (Vgl. Spandel a. a. 0.)
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weiter im Westen der Fall war, • die Erosivkraft der Fliisse

belebt und die Subsequenzzone am Urgebirgsrand in *ihrer

heute nocli bestehenden Scharfe entwickelt worden sein. Der
Kampf zwischen Rhein und Donau um den Besitz dieser

Zone, in dem die Donau mehr und melir an Raum verliert,

Fig. 22.

Die Fliisse der Regensburger Bacht.

(Nach der Generalstabtkarte 1:100000 gezeichnet and verkleinert.)

fallt in die jiingste Epoche der morphologischen Geschichte

des Landes.

Der Naabunterlauf hat, ebenso wie dies in besonders
auffallender Weise auch am unteren Regen Tor Augen tritt,

die scbon mehrfach erwahnte, wohl zu einer alteren sonst nicht

mebr erkennbaren Erosionsbasis (pramittelmiocan), orientierte
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N-S-Richtung^). Diese Richtung verlauft schrag zum Ausstrich

der Schicliten, wie auch zu den tektonischen Linien des L es

Sie muB daher als antezedente aufgefaBt werden. DaB diese

Richtung eine schon altvererbte ist, bestatigt sich im Ober-

lauf des Flusses, wo im krystallinen Gestein des Tichtel-

gebirges die zwangsmiiandrierende Waldnaab nach Abspaltung

der starker entwickelten subsequenten Fichtelnaab die alte

Richtung weiterfuhrt. Diese aber lasst sich schon durch ihre

Zwangsmaander als noch der alten Fichtelgebirgspeneplain an-

gehorig erkennen^).

Die alt libernommene Nord-Siidrichtung der Fliisse des

krystallinen Fichtelgebirgsgesteins laBt sich ja noch weithin

nach Norden yerfolgen. Dort bietet daher das Bild der Karte

die eigentlimliche Erscheinung, daB die Fliisse alle in siidlicher

bis siidwestlicher Richtung das Gebirge yerlassen, dann aber

nach NW hin yom Main entfiihrt werden 3).

DaB diese Umkehr der Fliisse jedoch eine noch jugend-

liche ist, zeigen die Yerhaltnisse im Gebiete der Wasserscheide.

Ein typischer Fall Yon Abzapfung wurde schon bei Besprechung

des Pegnitzoberlaufes erwahnt. Heute aber liegt der Kampf
um die Wasserscheide bereits weiter im Siiden^). (Vgl. Fig. 21.)

Die Naab entsendet zwei starke subsequente Arme, die

Fichtelnaab und die Haidenaab in die breite Subsequenzzone.

Ihnen gegeniiber stehen die Quellen und Zufliisse des Mains.

Nicht nur die Rote Mainquelle ist dem Donausystem geraubt,

auch die bei Neunkirchen einmiindende kleine subsequente

Olschnitz hat als jugendlicher Rauber unverkennbare Ab-

zapfungen und Umkehrungen begangen. In entsprechender

AVeise hat beispielsweise die Haidenaab die obere Steinach als

Quellast verloren und wird heute bereits YOn deren jugend-

lich stark oberhalb Weidenberg vordringenden subsequenten

Seitenbachen abermals in dem Besitz ihres obersten Lauf-

stiickes bedroht, dessen endgiiltige Abzapfung unter den jetzt

herrschenden Verhaltnissen nur eine Frage der Zeit sein kann.

Die Breite und der wechselvolle Aufbau der Subsequenz-

zone haben nicht nur einem einzigen, sondern beiderseits zwei

starken subsequenten Adern starke Entwicklung gewahrleistet.

Wahrend im Siiden Fichtel- und Heidenaab im ganzen parallel

nach Norden Yordringen, haben sich im Norden Roter Main
und WeiBer Main als sich gegenseitig bekampfende Konkur-

Blatt Regensburg (580). Karte des Deutsch. Reiches 1 : 100000.
2) Blatt Kemnath (534). Karte des Deutschen Reiches 1:100000.
2) Blatt Kulmbach (513). Karte des Deutschen Reiches 1 : 100000.
^) Blatt Bayreuth (533). Karte des Deutschen Reiches 1 : 100000.
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renten entwickelt. Walirend der WeiBe Main hart am FuBe
des Fichtelgebirges fliefiend, die aus diesem kommenden Zu-
fliisse abfangt und vereinigt, drangte der Rote Main naher am
Fui^e des Juragebirges gegen Stiden Yor iind besitzt nunmehr
einen friiber zur Pegnitz gehorigen Oberlaaf. Offenbar aber
beniitzte der Main dabei nicht von Anfang an sein beutiges

Tal von St. Jobannis an abwarts, sondern den breiten Talzug,

der von St, Jobannis nacb Trebgast fiihrt, in dem heute nur
zwei diinne, von einer Talwasserscheide nacb entgegengesetzten

Richtungen abflieBende Biicbe fliefien, um sicb erst dort wieder
mit seinem jetzigen FluBbett zu vereinigen.

Wahrend friiher der ganze Albkorper im Bereiche der

Donau lag, ist deren Einzugsgebiet dort beute auf den siid-

westlicben Teil beschrankt. Der grofite NebenfluB der Naab,
die Yils, entwassert das Plateau. Die tiefen Zwangsmaander
der Yils lassen sie als einen alten FluB erkennen. Wahrend
aber ihr Unterlauf sehr alter Anlage sein dtirfte, zeigt ihr

Quellgebiet, daB es sich ein FluBsystem einverleibt hat, welches

friiher offenbar direkt zur Naab bin entwasserte. Die sub-

seqiienten linken Nebenfliisse des Yilsoberlaufes sind gegen SO
gerichtet, und konzentrieren sich auf eine breite Talsenke, in

der ihnen entgegen die Yilsquelle heute nach Westen flieBt,

um erst mit ihnen yereinigt in die alte siidliche Hauptrichtung

der Yils umzulenken. Der hohlenreiclie Talzug aber, der heute

die Yilsquellen birgt, setzt sich als nattirlicbe Senke, welcher

auch die Bahn folgt, heute nach noch Osten iiber Freiburg

zum Rothenbach und dem ursprlinglichen Stammtal, dem Naab-
tal fort.

Es muB zuletzt noch mit einigen Worten des Regens ge-

dacht werden, da dieser besonders klar die Nichtachtung alterer

tektonischer Linien in seinem Lauf hervortreten laBt. DaB
auch im scheinbar so einheitlichen krystallinen Gestein des

Bohmerwaldes subsequente Zonen sich entwickeln konnten, hat

V. Staff ^) bereits gezeigt. Diese Zonen gehen den tektonischen

Linien des Gebietes parallel. Die bedeutendste Storungslinie,

von unbekanntem Alter, ist im Regengebiete der Pfahl. Doch
ohne durch sie behindert und aus ihrer Richtung geworfen zu

werden, setzt der Regen iiber sie hinweg. Ebenso aber auch

iiber die Randspalten des Bodenwohrer Beckens, das er quer

zum Streichen der Sedimente passiert, um jenseits desselben

wieder ins krystalline Gestein einzutreten.

Ein solches Yerhalten ware gegeniiber einer jungen tek-

') V. Staff; a. a. 0.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912. 15
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tonischen Storung, die Gegensiitze in den Lagenverhaltnissen

der ScMcliteu schafft, iindenkbar. Sie sclieint nur erklarbar,

unter der Annahme, daB der Fliifi bereits einer alten Ein-

ebnungsflache angehort hat, welche die Gegensatze zwischen

Hoch und Tief, und die Einfliisse des geologisclien Baues be-

reits weitgehend ausgeglichen und eliminiert hat, Zudem zeigt

aiich der Regen, daB die Fliisse in der Regel keineswegs an

Spalten in ihrem Lauf gebunden sind, denn diese miissen gar

nicht als der Erosion am zugauglichsten erscheinende Stellen

an der Obevilache entwickelt sein. Es sind vielmehr Ter-

werfungen, welche fiir die Richtimg TOn Fliissen mittelbar

maBgebend Averden konnen, indem sie einerseits stets die Ge-

fallsYerhaltnisse der Oberflache beeinflussen, andererseits an

den Kluftriindern leicht yerschieden harte Gesteine nebenein-

ander zu liegen bringen. Dies aber begiinstigt das Fort-

schreiten der Erosion entlang der Verwerfimgslinie ebenso,

wie es entlang der normalen Ausstrichlinie Yerschieden barter

Schichtkopfe stattfindet.

Diese Auffassung gestattet ebenso eine Erklarung der

NichtberQcksichtigang des Pfahles wie der Bodenwohrer Bucht

durch den Regen. Aber imerklart bleibt noch nach seinem

Wiedereintritt in das krystalline Gestein der merkwlirdige

Lauf seines Unterlaufes. Eine Yollig befriedigende Erklarung

dieser Yerhaltnisse steht auch heute noch aus.

AYenn es mir auch nicht gegliickt ist, zur Losang dieser Frage
beweisendes Material zu erlialten, so sei mir doch gestattet, noch kurz

einem Gedanken Ausdruck zu vorleihen, der eine mogliche Losung des

Eatsels geben konnte.

Das ist die Auffassung des Regen unterlaufes als Schiclit-
randfluB. Der Lauf ist oberhalb wie unterhalb des Knicks parallel

der heutigen Grenze des krystailinen gegen das sedimentiire Gestein.

Dieses aber muB yor seiner tektonischen Stoning una subaerischen

])enudation einst ein yiel holieres Niveau eingenommen liaben.

Zu einer ge^vissen Zeit wird es in der Hohe des heutigen Regens
gelegen haben und dieser wird damals Avohl ein NebenfluB der Naab
gewesen sein.

Der normale Entwickelungsgang innerhalb eines einheitliclien

Cyclus erklart aber die Ablenkung nicht. Denn innerhalb eines solchen

wiirde das Regenbett einfach mit dem Zuriickweichen der Schichten
von der Hohe am Gehange herabgeglitteu und SchichtrandfluB ge-

blieben sein.

Dies ist aber nicht der Fall. Also ist zur Zeit, da der Schicht-

rand in der Regenholie lag, eine Unterbrechung des normalen Cyclus,
eine Yeriinderung der Erosionsbasis notwendige Voraussetzung. Diese
konnte z. B. sehr wohl im AnschluB an die altobermiocanen Stdrungen
in der \Yeise eingetreten sein, daB etwa die krystalline Scholle sich

nach Siiden hiu mit der sich dort tieferlegenden Erosionsbasis etwas
geneigt hatte.



227

Dadurch konnte einerseits der Regen Zeit gehabt haben, seiu

Belt im krystallinen Gestein zu fixiereu, so daB er nun nicht melu'
mit der Erosion des Scliichtrandes zur Tiefe glitt, und andererseits
konnte am danialigen Schiclitraude ein junger Rauber (in vielleiclit

schon vorangelegtern Bett) gegen Norden vorgedrongen sein und den
Regen angezapft haben, so daB die nun nach Siiden abflieBende Wasser-
niasse ebenfalls stark genug Avar, sich ein stabiles Bett im krystallinen

Gestein auszukerben.

Die Begunstigiing und Bevorzugung der Schichtraudflusse, be-

sonders am Kontakt zweier so iiberaus verschiedener Gesteine, wie sie

hier vorliegen, zeigt im kleinen haute nocli das den Keilberg bei

Regensburg umgebende Wassernetz in ganz analoger Weise, wie es

hier fiir den alten Regen angenommen ist.

Fassen wir das Resultat der Betrachtiingen liber die mor-

phologische Entwickelung des Frankenjuras zusammen, so ist

Yor allem die Erkenntnis wiclitig, daB diese seit mittelmiocaner

Zeit gieicher Art war, wie die des scliwabischen Jiiras, imd
mit ihr gleiclieii Scbritt hielt.

Allerdings stoJBt hier infolge des Mangels j lingerer Schicbten

imd der nocb erkennbaren Relikte alterer Cyclen, welcbe auf

eine friihere yon Schwab en divergente Entwickelung hinweiseu

einerseits, infolge mangelhafter geologischer Kartierimg und der

hochst sparlichen Literatur andererseits, eine Chronologisierung

und Altersgleichstellung der einzelnen Falle mit schwabischen

Yerhaltnissen oft auf uniiberwindliche Schwierigkeiten, wenn
auch die Analogie der Gesamtentwickelung unverkennbar ist.

Die sichere Festlegung der Einzelfalle aber wird der Gegen-

stand kiinftiger Detailuntersuchungen sein miissen, welche das

hier skizzierte Gesamtbild zwar vielleiclit in manchen Einzel-

ziigen werden modifizieren konnen, nicht aber die einfachen

und aus der verwirrenden Menge des Details doch klar hervor-

tretenden Grundziige des Planes, welchem die E'mtwickelung

der Landschaft hier gefolgt ist.

Denn unbedingt steht fest, daB auch der Franken-
jura, wie der schwabische, seit mittelmiocaner Zeit

Yollig von der Erosionsbasis der Donau beherrscht
war und erst in jiingster Zeit weite Teile seines Ein-
zngsgebietes an den vordringenden Main verlor.

VI.

Zasammenfassnng: der wichtigsten Resnltate.

Fassen wir die Resultate obiger Ausfuhrungen kurz zu-

sammen, so ist zunachst hervorzuheben, daB auch die in der
hier untersuchten Landschaft vorkommenden
Erscheinungen in der Natur mittels der der
deduktiveu Methode zugrundeliegenden Prin-

15*
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zipien restlos zu einem einheitlichen G a n z e n s i c h z u -

sammenfassenliefieii.
Als eines der wichtigsten Resultate mufi die Erkenntnis

gelten, daB, entgegen den verschiedenen bereits vorliegenden

Versuchen anderer Auslegung, die Entwickelung der ge-

samten siiddeu schen Schichtstufenlandschaft seit miocaner
Zeit eine voUkommen einheitliche war, welche sich vollig

unter der Herrschaft der Donauerosionsbasis vollzog.

In pramittelmiocaner Zeit Avaren zum Teil
a n d e r e B e d i n g u n g e n f ii r d i e E n t w i c k e I ii n g d e r

Landscliaft niafigebend. Dam als wurde bereits
derheute nochsoauffallendeJurakDick, Avelcber
die Alb aus Avest-ostlichein in slid-nordliclies
Streichen umlenkt, wohl unter demEinflufi einer
anderen Erosionsbasis angelegt. — In niittelmio-
caiier Zeit treteu uns znm erstenmal die deutlich
fixierbaren Reste einer nachSiideu bin gerichte-
ten Entwasserung entgegen.

Diese strebte zuniichst selbstandig dem Meere zu und
wurde dann der im AnscbluB an das zuriickweicbende Molasse-

meer entstebenden Donau tributar.

Die inYerbindung hiermit stattfindenden mittel- und obermio-

canenStorungen belebten die Erosion, scheinen abcr in demgleicben

Sinne Niveauneigungen bewirkt zu baben, in dem der Yorber-

gebende Cyclus bereits solche Torgefunden hat, so daB der

neueintretende obermiocane Cyclus auf der Albtafel in einbeit-

licbem Gestein arbeitend lediglich alte Fliisse zu iibernebmen

und deren Talziige weiter zu entwickeln batte.

Seit der Trockenl egung der Landscbaft zur ober-

sten Jurazeit waren trotz der relativen tektoniscben Rube
des Gebietes eine Reihe subaeriscber Cyclen liber die

Oberflache desselben gezogen, welcbe jedocb die Ober-

flacbe entsprecbend den geringen Niveauscbwankungen, aucb

nur wenig denudiert batten. So stellt sicb die Trans-
gressionsflacbe der oberen Kreide im SO des Gebietes

als letzter Rest einer praobercretaziscben Peneplain
dar. Die Zabl und die Art der pramittelmiocanen Cyklen ist

jedocb beute nocb nicbt naber bekannt.

Spuren alterer Cyclen als der obermiocane baben

wir Yor allem in der Peneplain auf der sicb der neue
Cyclus entfaltete. Die Peneplain mufi weit ausgereift gewesen

sein, der Albrand als topograpbiscbe Wand, wie beute, kann damals

nocb nicbt bestanden baben, yielmebr waren die Scbicbtkopfe

obne Riicksicbt auf ibre Harten nivelliert. Auf alteste Flufi-
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laiifstlicke dieses Cyclus wiircle z. B. im Riesgebiet liin-

gewiesen.

Relikte alter Cy clenstaclien von imbestimmtem Alter

treten haiifiger auf im Gebiete der frankischen Alb. Dort war
es die altiibernomnieiie Kichtiing der Quellfliisse im
krystallinen Gestein des Ficbtelgebirges, die ent-

sprechende Richtimg der Alberosionsbiichten am
westlichen Albrande iind im Mittelstiick die Fichtel-
gebirgsgesteine der Albiiberdeckung, welche anf eine

weit verbreitete alte im ganzen siidlicli bis westlich
gerichtete Erosion hinwiesen.

Aber die Chronologisierung iind Einordnung der

Einzelerscheinungen in eine bestimmte zeitliclie Anfein-

anderfolge scheint heute im Frankenjura noch niclit moglich
da jiingere stratigraphische Horizonte zum Vergleicli fehlen, nnd
das bisherige Studium der Albiiberdeckung diese noch Yollig

ungeniigend bekannt gemacht hat. Zudem verwischen Karst-

erscheinungen und abweicLender, Avechselnder petrographiscber

Habitus das topograpbische Bild der Landscbaft, wabrend die

geologische Detailkartierung noch voUig aussteht. Auch die

Literatar iiber das Gebiet ist eine auffallend sparliche.

Fast alle Chronologisierungsversuche sind daber auf die

Analogisierung mit den besser bekannten schwabischen Yer-

haltnissen angewiesen.

Solche Gleichstellungen lassen sich aber nur im GroBen

ausfiihren. Diese ergeben denn auch eine Yollkommene
IJbereinstimmung der Entwickelungsgeschichte der
Oberflache in Franken und in Schwaben.

Die ersten weithin erhaltenen Spuren seiner An-
wesenheit hat der obermiocane Cyclus hinterlassen,

dem bei der tektonischen Ruhe des Gebietes geniigend lange

Zeitraume zu seiner Entwicklung zur Verfligung standen, der

daher bei seinem AbschluB im altesten Pliocan die Oberflache

wiederum weitgehend peneplainisiert hatte.

Seine Relikte treten uns vornehmlich in Schwaben
entgegen:

1. Auf der Alb in der Anlage der jetzt zwangs-
maandrierenden, nach beiden Seiten geoffneten groiJen

Durchbru chstal er, die oft heute an ihrem breiten

Talboden eine flache T alwasserscheide tragen. Die
Entstehung dieser Tiiler aus der heutigen Hydro-
graphie zu erklaren ist unmoglich.

2. An den ostlichen Schwarzwaldgehangen, wo die

heutigen Fliisse in altiibernommenen Betten in slid-
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ostliclier Richtung cler Donau zustreben, bis sie in

der Niederung des Neckars plotzlich umgelenkt und
nacli Norden hin entfiihrt werden.

Die Ursache des Eintretens dieses obermiocanen
Cycliis finden wir in den tektonisclien Storungeu,
welche einen bereits vollig ausgereiften Cyclus wieder ver-

jiingten nud die Albtafel — yielleicbt erneut — leicht gegen
Siiden hin neigten.

Die Donau muBte schon im AnschliiB an den Riickzng des

mittelmiocauen Molassemeeres entstanclen sein. Damals aber

schiitteten bereits Schwarzwaldfliisse WeiBjiirakalktriimmer als

Schuttkegel in das Meer. Der Schwarzwald liatte sich also

bereits vorlier aus der Peneplain herausgeboben.

Der alteste bekannte Donaiilauf laBt sich durch
das Yorkommen altpliocaner Schotter mit Unter-
brechungen entlang der ganzen Siidgrenze des Gebietes
—

• vom Schwarzwald bis zum Bolimerwald verfolgen.
tJber den schon alt in seiner Richtung angelegten Nord-

zug der Albtafel stromten gleichfalls konsequente Fllisse

Yom Fichtelgebirge lierab gegen S und SW. Aber die kon-

sequente Entwasserung wurde im Laufe der Entwickelung stark

durch die kraftigen subsequenten Fliisse beschnitten, welche

den Albkorper Ton Osten und Westen umspannten und so

zur Donau entwixsserten.

Die von Kreidesedimenten erfiillte Bucht YOn Re gens-
burg zeigt in den radial auf sie zustromenden grofien Fltissen,

daB hier seit langem ein begiinstigter Tiefenpunkt der Land-

schaft, ein als Erosionsbasis besonders bevorzugter Punkt ge-

legen ist. Der Regen gibt zudem interessante Aufschliisse

liber die Wechselbeziehungen zwischen Flufilaufen und dem
geologischen Aufbau des von ihnen durchstromten Gelandes.

Dieser obermiocane Cyclus wurde zu Ende der
obermiocanen Zeitvon dempliocanen Cyklus abgelost,

der bis heute in seiner Entwickelung noch nicht zum
AbschluB gekommen ist. Wahrend der vorhergehende
aber ausschliefilich unter dem Zeichen der Donau-
herrschaft stand, steht dieser grofienteils unter dem
Zeichen des Kampfes zwischen Donau und Rhein, indem

der Rhein mit jugendkraftiger Erosion allenthalben das alte

Donaueinzugsgebiet beraubt und die schon genannten zahlreichen

Abzapfungen und FlnBumkehrungen verursachte.

Der gegenwartige Stand dieses Kampfes kommt in der

Lage der kontinentalen Wasserscheide zum Ausdruck. Auf-

fallend ist ihre Ausbuchtung nach Norden an beiden Enden
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— im Scliwarzwalcl imd und im Ficlitelgebirge — , sowie ihre

in der Mitte, im Wornitz-Altmiihlgebiet, gleiclifalls nach

Norden liin vorspringende Wolbimg. Diese aber erklaren sich

einheitlich aiis dein morpliologischen EntwickeliiBgsgaiig der

Landschaft, indem sie gerade die den jungen Rlieinzufliissen

am scliwersten znganglichen Stellen sind, welcbe daher bente

noch der Donau erhalten, aber samtlich in diesem Abhangigkeits-

A^erhaltnis stark bedroht sind.

Am scliarfsten kommt morpliol ogisch im nordlichen

Albvorlande dieser Kampf zum Ausdruck, wo vielfach

die heutigen Fliisse in alten Betten mit umgekehrtem
Gefalle laufen, wie die den Hanptfliissen heute noch
entgegengericbteten Nebenfliisse deutlich erkennen
lassen. Aucb diese Yerhaltnisse lassen sicb in dem
gesamten Gebiet ibres Vorkommens niir durcb die

Annahme einer friiheren Entwasseriing nacb Siiden

ziir Donau bin erklaren.

ScFiEU batte diese Yerbaltnisse als Erster fur die Neckar-

nebenflitsse Kocher und Jagst erkannt und gedeutet. Seine

diesbeziiglicben Ergebnisse baben aber Giiltigkeit fiir die

gesamte siiddeutscbe Scbicbtstufenlandscbaft und lassen dadurcb

deren morpbologiscbe Entwickelung als eine iiberaus einfacbe

und einbeitlicbe erkennen.

Die Ursacbe dieser in dem ganzem Gebiet auftretenden

Erscbeinung des siegreicben Yordringens der Rbeinerosionsbasis

mu^ also aufierbalb des Gebietes selbst zu sucben sein, da

sie es einbeitlicb beeinfluiite.

ScHEu batte die Umkebr der Neckarzufliisse nacb strati-

grapbisch-palaontologiscben Funden ins mittlere Diluvium
legen konnen. AUerdings nimmt er fiir sein Gebiet nur eine

lokale Ursacbe fiir den Beginn des neuen Cyclus an. Da
aber die ganze siiddeutscbe Stufenlandscbaft analoge
Entwickelung durcblaufen bat und morpbologisch dem
ScHEUscben Arb eitsgebiete vollig gleicbwertig erscheint^
mui3 die Ursacbe der allgemeinen Wiederbelebung der
Erosion aucb eine allgemeine gewesen sein.

Und diese ergiebt sich aus der Tieferlegung der -

Rbeinerosionsbasis im mittleren Diluvium im AnschluB
an den Durchbruch des Rheins durcb das Rheinische Schiefer-

gebirge und die Umkebr seines Abflusses nacb Norden zur

nahen Nordsee.

Schematisch dargestellt lassen sich also folgende Phasen
in der Entwickelung der Landschaft sicher fixieren:
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1. Praobermiocaner (mittelmiocaner) Cyclus, der in it

der praobermiocaiien Peneplain endete.

2. Obermiocaner Cyclus, der ini AnschluB an den
Riickzng des Molassemeeres sich entwickelte und mit
der altpliocanen Peneplain endete.

3. Der pliocane Cyclus, der im AnschluB andenjetzt
nocli so deutlich sichtbaren Albabbrucli entstand, nnd
die heutigen Talanlagen schuf, die sich in glazialer

und p ostglazialer Zeit .bis hente ohne wesentliche
Stornngen weiter entwickelteu.

4. Als storender Pauber fiel in den letzten dieser

drei normalen Donaucyclen der ortsfremde mittel-

diluviale Rheincyclus ein, der durcli die zunelimende
Beraubung der die Landschaft beherrschenden Donau-
zufliisse durch die Rheinnebenfliisse ch arakterisiert

ist und heute besonders im nordlichen un d w estlich en

Yorlande der Alb das llelief der Landschaft mo-
delliert.

Manuskript eingegangen am 21. September 1911.]


