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5. Beitrage ziir Keiintuis des Tlitiriiiger

Diluviums.

Von Herrn Ernst Naumann in Berlin.

Hierzu Taf. V.

Durcli meine Untersuchungen im Diluyium des Saaletales-

bei Jena^) und Naumburg^) uud durcli das Ersclieinen der

topographischen Neuaiifnahmen Thiiringens wurde ich yeranlafit,

einen Vergieich des Saaledikiviums mit dem des oberen Unstriit-

tales bei Langensalza^) und mit dem des Werratales^) bei

Creuzburg und Treffurt anzustellen. AuJ3erdeni konnte ich auf

Grund eigener alterer und neuer Untersucbungen im Ilmtale^)

die Terrassen der Ilm und die Glazialablagerungen dieser

Gegend zum Saaletal in Beziehung bringen. Die Resultate

dieser Untersucliungen seien im folgenden mitgeteilt,

I. ]>as DiluTium deis obereii Uiistrnttals.

1. Praglaziale Ablagerungen.

Als praglaziale Ablagerungen sind von Erich Kaiser^') und

mir die yon E. WiiST') als frei yon nordischem Material er-

kannten Kieslager des yon Goth a iiber Griifentonna, Liitzen-

sommern bis Griefstedt reichenden Schotterzuges bezeichnet

worden, den Heinricii Credner*^) zuerst als zu einer „Ur-Nesse"

gehorig erkannt und zu der nordischen Yereisung in Beziehung

gebracht hatte. Diese im wesentlichen aus Porphyr des Thii-

ringer Waldes bestehenden Schotter hatte Wust Tonna-Grief-

1) Jahrb. Kg]. PreuB. Geol. Landesanst. 1908, 29, S. 167; 1909, 30,

S. 25, ErlauteruDgen zu Blatt Jena.

2) ErlauteruDgen zu Naumburg. 2. Aufl.

^) ErlauteruDgen zu Langensalza. Dieses Jb. 1902, 23, S. 641.

ErlauteruDgen zu Blatt Treffurt, Creuzburg i\nd Mihla.

5) Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesaust. 1907, 28, S. 141: 1908, 29,

Teil I, S. 566.

6) Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesaust. 1902, 23, S. 647.

AbhaDdl. d. natf. Ges. Halle 32, S. 121-124, 130-182.
^) Die Literatur siehe unter 6,, S. 647, Anm. 1.
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stedter Scliotterzug benannt, and Reichardt^), der kurzlich eine

UntersiichuDg der diluvialen Geraterrassen geliefert hat, nennt

unseren FluB eine Apfelstadt-HorseL da er eine praglaziale

Apfelstadt imd Horsel zu Qiiellfliissen liaben soil. Diese An-

sicht erscheint niir niclit ganz begriindet, da wir am Franken-

stein bei Horschel einen sehr alten Horselkies haben^), der

seiner Gerollfiihrimg nach Yon einem TOn Osten kommenden,
der beutigen Horsel entsprechenden Flusse abgelagert worden
ist iind demnach einer unteren praglazialen Horselterrasse ent-

spricht. Von Griefstedt abwarts hangt unser Tonnaer FluB

zweifellos mit den von E. Picaed und mir^) nacbgewiesenen

praglazialen Kiesen der Unstriit zwiscben Grofi-Wangen und
dem Promerberg bei Freyburg bzw. mit dem Kies vom Borntal

bei ZeuclifekP) zusammen.

Nach der neuen Topographie der Blatter Tennstedt und
Grafentonna ergibt sich fiir einige Punkte dieses Schotterzuges,

die in der nebenstehenden kleinen Tabelle zusammengestellt

sind, die Zugehorigkeit zu zwei Terrassen, deren Vertikal-

abstand ungefahr 20 — 25 m betragt^). Ich glaubte friiher mit

E. WiisT die verschiedenen Hohenlagen dieser Kiese bei Grafen-

tonna durch diluviale Bodenbewegungen also tektonisch erklaren

zu sollen. Nachdem aber im Saaletal durch die geologischen

Forschungen der letzten Jahre mehrere praglaziale Terrassen

nachgewiesen sind, und nachdem auch fur die Ilm und die

untere Unstrut durch Picard und mich der Nachweis zweier

praglazialer Terrassen gefiihrt ist, so erscheint die Annahme
TOn diluvialen Bodenbewegungen hier bei Grafentonna zunachst

nicht notwendig, weil die verschiedene Hohenlage der Kiese

durch die Annahme zweier FluBterrassen geniigend erklart wird.

Hohen-Tab elle eines Teiles des T onna- Griefstedter Fliisses.

MeBtischblatt
Obere

j

Uniere

Terrasse

Grafentonna

Tennstedt (GroB-Vargula)

Ostlich V. Bahnhof Burgtonna
Fasanerie bei Grafentonna
Winterberg bei GroB-Vargula
Prellerberg bei Klein -Vargula

230

225
210

200

Zeitschr. f. Nat. Halle 81, S. 321—432.
2) Erlauterangen zu Blatt Creuzburg,
3) Dieses Jb. 1908, 29, Teil I, S. 574—578.
W. Weissermel: Erlauterangen zum Blatte W^eiBenfels.

^) Inz^vischen hat sich auch Reichardt fur die Annahme zweier
Terrassen im Tonna-Griefstedter Schotterzug ausgesprochen.
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DazLi kommt, dafi auf dem Blatte Langensalza zwei solche

23raglaziale Terrassen noch leidlich gut erhalten sind^), namlicli

diejenigen you nordischem Material freien Kiesablagerungen des

linken Unstrutufers, die in den Erlauterungen zum Blatt Langen-

salza von mir als „fluYioglaziale" Schotter mit der Signatur ds £

bezeichnet worden sind, wahrend die Kiese ds v echte G-lazial-

schotter darstelleo. Die praglazialen Kiese ds s verteilen sicb,

wie die nebenstebende Tabelle zeigt, auf zwei Terrassen, eine

obere und eine untere praglaziale Terrasse. Das Material dieser

Kiese ist, soweit die Signatur ds s reicbt, einbeimiscb, d. h. sie

bestehen nur aus Muscbelkalk- und Keupergesteinen der aller-

nacbsten Umgebuug, tragen dagegen eine Bestreuung aus nor-

discbem Material. Scbon bei der Aufnahme des betreffenden

Teiles YOn Blatt Langensalza war es mir klar, daB der Flufi,

der diese Scbotter abgesetzt bat, Yon Westen nacb Osten, also

parallel der beutigen ITnstrut geflossen sein musse. Nacb Osten

bin scbien er mir jedocb in den annabernd gieicb hocb ge-

gelegenen, sicber als Glazial anzusebenden Scbmelzwasserkies-

zug (ds v) bei Groi3welsbacb iiberzugeben, so daJ3 icb zu der

Yorstellung gelangte, beide Kiesziige seien gleicbzeitig am
Rande des ostwestlicben Eisrandes entstanden, und es babe Yon

W nacb eine allmablicb zunebmende Yermengung mit nor-

discbem Material stattgefunden, Nacbdem icb aber spater bei

Jena die LagerungsYerbiiltnisse des Glazials zu den beiden

praglazialen Terrassen kennen gelernt babe, und da icb bei

GroJ3welsbacb ein sicberes Yorkommen Yon Banderton^) auf der

tiefsten, Yon nordiscbem Material freien einbeimiscben Kies-

terrasse konstatiert babe, so ergibt sich fiir das obere Unstruttal

folgendes

:

Bei Langensalza liegen links Yon der Unstrut zwei pra-

glaziale Kiesterrassen, die aus einbeimiscbem Triasmaterial

besteben, also kein Tbiiringer Wald- Material entbalten, auf

deren tieferer Terrasse sicb ein Rest Yon Banderton erbalten

bat, der dem Stau des beranriickenden alteren Eises angebort.

Diese beiden Kiesterrassen bat eine praglaziale Unstrut ab-

gesetzt, die, aus dem Gebiet des Blattes Korner kommend, Yon

W nacb geflossen ist und zur Zeit der beiden Terrassen-

bildungen an Yerscbiedenen Stellen des Gotba-Tonna-Griefstedter

Elusses in diesen eingemiindet sein mui3. Die Lage dieser

Miindungen wird noch festzustellen sein. Die beiden praglazialen

Unstrutlaufe sind demnacb bei Langeusalza dem beutigen

1) Diese Zeitschr. 61, 1909, Monatsber. S. 493.

Erlauterungeu zu Langensalza S. 40.
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Unstriitlauf annahernd gleich geflossen, oder die obere Unstrut

liat schon in praglazialer Zeit nahezu dieselbe Lage gehabt

^Yie heute. Da der Tonna-Griefstedter FluB in der Gegend von

Nagelstedt sich mit dieser alten Unstrut vereinigt hat, und da

sein weiterer Lauf TOn hier an im wesentlicben der heutigen

Unstrut entspricht, so muB er Yon dieser Miindunij,- an bis zur

Saclisenburger Pforte als Unstrut bezeichnet werden^). Erst

recbt sincl dann die ini Unstruttale abwarts yon Artern ge-

legenen pragiazialen Kiese als Unstrutkiese zu bezeichnen, und

es ist wobl als zweifellos anzunehmcn, daB zwischen Griefstedt

und GroB-Wangen yerbindende praglaziale Schotterlager Tor-

banden sind, da nacb Reichardt sich auch die alten Gera-

Schotter in zwei praglaziale Terrassen zerlegen lassen, und da

auch Hexkel-) bereits Griinde fiir das Yorhandensein dieser

Schotter und fur ein hohes Alter des Durchbruchs an. der

Sachsenburger Pforte angegeben hat. Uber die Herkunft der

Langensalzaer Urunstrut kann ich nur angeben, daB sie aus

dem Bereich der Blatter Immenrode, Ebeleben und Korner zu

kommen scheint.

Neuerdings hat sich noch E. Philippi^) iiber die FluByer-

legungen im Unstrutgebiet geauBert, und er nimmt zur Erkla-

rung des Yorkommens Ton gewissen Thiiringer Wald-Geschieben

mif Blatt Langula und Langensalza^) an, daB dieses Material

Ton einem im nordwestlichen Thiiringer Walde entspringenden

und iiber die Gegend Ton Langensalza nach NNO stromenden

Elusse abgesetzt worden ist. Dieser alte FluB soli mit einem

tiefen Erosionstale bei Sondershausen, dem Geschling, zu ver-

binden sein. DaB weder auf dem Hainich, noch auf den Haart-

bergen, noch am Geschling Thiiringer Wald-Schotter jemals

gefunden sind, halt Philippi fiir unbedenklich; Tom Hainich und
den Haartbergen sagt er: „Man muB im Auge behalten, daB

es sich um meistenteils dichtbewalclete und wenig aufgeschlossene

Gebiete handelt, und daB das Yorhandensein solcher Schotter

daher keineswegs ausgeschlossen erscheint'". Demgegeniiber

erklare ich, daB ich sowohl das Yorhandensein solcher Schotter,

Vs'ie auch das ehemalige eines zugehorigen Flusses fiir hochst

unwahrscheinlich halten muB. Die Bewaldung in Hainich hat

mir bei der Kartierung keine Schwierigkeiten gemacht, und daB

^) Reichardt, a. a. 0., will die pragiazialen Schotter unterhalb

Griefstedt einer Gera zuschreiben.

-) L. Henkel: Die Sachsenburger Pforte. Yerbandszeitschrift des

Thiiringer Wald-Vereins fiir 1910, S. 130.

3) Diese Zeitschr. 62, 1910, S. 305-404.
Jahrb. Kgl. PreuC. Geol. Landesanst. 1902, S. 647.
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in diesen Waldern, wo fast iiberall die Trias zutage geht, keine

FluBschotter liegen, ist ineiner Ausiclit nacli durch unsere Kar-

tierimg yollig sicliergestellt. Philippis hypothetischer Flu6'

miifite die lieutige Wasserscheide des Hainichs und der Haart-

berge in einer Hohe you mindestens 350—450 m iiberschritten

liaben; er miiBte dann als Tiiiiringer Wald-Flufi eine altere

praglaziale Unstrut, die nur Triasmaterial fiilirte, bei Langen-

salza gekreuzt haben, was ganz undenkbar ist. Am Geschling

sind audi noch keine Thiiringer Wald- Schotter gefunden

worden, so da6 fiir die Anuahme eines yon Langensalza aus

dorthin gericliteten Flusses erst reclit kein Grund Torlianden

ist. Im Betreff der Unstrut kann ich also Philippis Angaben

nicht zustimmen; die weitere Forschung wird ervveisen, daB wir

an der von Kaiser und mir gegebenen Erkliirung fiir das Vor-

handensein jener Thtiringer Wald- Geschiebe auf Blatt Langula

und Langensalza festhalten miissen, namlicli, daB diese Ge-

schiebe einen glazialen Transport erlitten haben und aus pra-

glazialen, in der I. Glazialzeit zerstorten Fliissen stammen. In

erster Linie werden sie aus dem „Tonna-Griefstedter" Flu6

herstammen, in zweiter Linie aus einem alten NebenfluB, der

sie dem genannten FluB rom nordwestlichen Thiiringer Walde
zufiihrte, der aber schon siidlich Burgtonna in diesen FluB ein-

gemiindet sein wird.

2. Glazialablagerungen.

Der Umstand, daB bei Langensalza die glazialen Ablage-

rungen ausschlieBlich in Hohenlagen tiber der unteren pra-

glazialen Terrasse oder beide praglazialen Terrassen bedeckend
gefunden werden, daB sie auf alien jiingeren Terrassen und
auch in Hohenlagen zwischen der jiingsten praglazialen und
der altesten interglazialen Terrasse mit Ausnahme zerstreuter

Einzelgeschiebe absolut fehlen, bietet ein auffalliges Analogon
zu dem Gebiete des Blattes Jena, wo, wie ich gezeigt habe, nur

hochgelegene Ablagerungen der altesten oder ersten Yereisung

erh alten sind, wahrend die jiingere oder zweite Yereisung durch

die eigenartigen Kunitzer Randgebilde^) yertreten ist, Sande
und Tone, die Ablagerungen einer yom Else gestauten, langsam
flieBenden Saale darstellen. flier bei Langensalza sind also,

wie bei Jena, hochgelegene Glazialgebilde yorhanden, die der

alteren, ersten Yereisung entstammeu; eigentliche Glazialgebilde

als Ablagerungen der zweiten Yereisung sind hier nicht zur

') Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908, 29, S. 169.
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Ablagerang gekommen. Auch der bei Langensalza fast all-

gemein zu beobachtende Gehalt der Glazialsande an umgelagerten

Tertiarkoncliylien spricbt dafiir, dafi es sich um alteres Glazial

handelt; denn dieses altere Eis fand eine weit groBere riacbe

YOn Trias und tertiaren Schichten Yor imd nahm desbalb mehr
Material dieser Art in sich auf, als das jiingere Eis, das ganz

Yorwiegend die alteren DiluYialgebilde Yerarbeitet hat. Darum
tragen auch die Ablagerungen des hochgelegenen alteren Glazials

in Thiiringen Yiel mehr den Cbarakter Yon Lokalmoranen, als

dies bei dem tieferliegenden jiingeren Glazial der Fall ist.

3. Interglaziale.

Nachdem das altere Eis nach Norden zuriickgeYvichen Yvar,

schnitten die Fliisse erneut ihre Taler ein und bildeten das

Yielfach Yeranderte FluBnetz der I. Interglazialzeit heraus. Die

Unstrut erlitt hierbei keine wesentliche Veranderung ihres

Laufes. Im Unstruttale bei Langensalza ist, wie die Tabelle

S. 302 zeigt, eine deutliche Interglazialterrasse vorhanden, die

Kaiser und ich seinerzeit, der allgemeinen Gliederung Yon

E. WiisT folgend, als Interglazial IT bezeichnet batten. Ihre

Kiese liegen etwa 15— 18 m iiber dem AlJuYium der Unstrut

und flihren an mehreren Stellen doppelschalige Exemplare Yon

Corbicula fiuminalis auf urspriinglicher Lagerstatte, Y^odurch zu-

gleich ein warmes Klima erwiesen ist. Bereits Yor 2 Jahren

habe ich aber darauf hingewiesen^), da6 ich diese Unstrut-

kiese nunmehr mit der Saale- und Ilmterrasse der I. Inter-

glazialzeit parallelisiere. Dies lauft also nur auf eine Yeranderte

Zahlung der Interglaziale hinaus, da ich inzYv^ischen an Stelle

der WiisTschen die Yon Siegert und Weissermel in der Gegend

Yon Halle und WeiBenfels fiir das Saaletal aufgestellte Glie-

derung angenommen habe, die mir auch auf Grund meiner

eigenen Untersuchungen im Saalegebiet die richtigere zu sein

scheint. (Es ist nur zu wiinschen, dai3 auch die Thiiringer

Fachgenossen sich dazu Yerstehen, die Gliederung der Geologi-

schen Landesanstalt anzunehmen, damit die durch solche Yer-

schiedene Zahlungen Yerursachte Yerwirrung in der Literatur

endlich beseitigt wird.) (Vgl. die Tabelle Yon L. Siegert,

Jahrb. Kgl. Preui3. Geol. Landesanst. 1909, S. 14 und Zentralblatt

f. Min. usw. 1910, S. 101.)

Unsere altinterglaziale Unstrut Yon Hongeda bis Langen-

salza enthalt fast ausschliefilich Triasmaterial der nachsten

1) Jahrb. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908, 29, S. 583.

ZeitBchr. d. D. Geol. Ges 1912. 20
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Umgebung, wozu etwas fremdes, nordisches und Tiiiiringer

Wald-Material hinzukommt; letzteres ist jedoch nicht direkt

vom Thuringer Walde her in diese Kiese gelangt, sondern

starnmt aus praglazialen Kieseia und ist in der alteren Glazial-

zeit umgelagert und dem Unstruttal zugefiilirt worden. Eine

zweite Interglazialterrasse ist bei Langensalza zwar nicht deut-

lich ausgepragt, ist aber doch wobl in einzelnen Resten Yor-

handen und nur spater abgetragen oder durc'h LoB Yerhiillt

worden. Eine nocb jiingere FluBterrasse stellt ein Kieslager

bei GroB-Gottern siidwestlich von der Ringmiihle dar, das

man seiner tiefen Lage wegen zu den postgiazialen Kiesen

stellen muB.

Aus dem Yorstebenden ergibt sicb, daB die Gliederung des

Diluviums bei Langensalza mit derjenigen bei Jena gut tiber-

einstimmt, dai3 im besonderen auch die beiden praglazialen

Unstrutkiese des unteren Unstruttales sicb hier wiederfinden.

Nur altere Glazialschichten sind erhalten, die jungeren feblen,

d. h. sie sind bier iiberbanpt nicbt zur Ablagerung gekommen.

Aucb in den interglazialen und postgiazialen Terrassen stimmt

die Gliederung mit der von Jena iiberein.

n. Das Werratal zwischen Horschel
nnd Wanfried.

In den Erlauterungeu der Blatter Creuzburg und Treffurt

babe icb im Jabre 1907, zum Teil nacb W. Frantzen, eine Dar-

stellung der diluvialen Ablagerungen dieses "Teiles des Werra-
tales gegeben, bei der ich von einer scbarfen Trennung der

Terrassen nocb babe absehen miissen, vielmebr mebrere Ter-

rassen zu einer Gruppe vereinigt babe. Dies gescbab mit Riick-

sicht auf die veraltete und in vieler Hinsicbt mangelbafte Topo-
grapbie der Blatter Creuzburg und Treffurt. Jetzt, wo die

neue topograpbiscbe Karte dieser Gegend veroffentlicbt ist,

kann man sicb an der Hand dieser Karten eine bessere Uber-
sicbt dieser Terrassen verscbaffen. In der nebenstehenden
Tabelle babe icb eine solcbe Zusammenstellung gegeben, aus

der sicb folgendes entnebmen laBt:

Eine sebr deutlicbe Terrasse, deren Kieslager in Hoben
von —7 m iiber der Talaue liegen, stellt die jiingste diluviale

Terrasse dar. Ihre Kiese mogen an mancben Stellen wobl auch
unter das Niveau der heutigen Talsohle reichen, so z. B. bei

Mihla und Falken. Eine weitere Zerlegung dieser Terrasse

laBt sich nicht gut durchfiihren, obwohl ihre Kiese im Alter

erhebliche Differenzen aufweisen mogen. Diese Kiese ent-
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W e r r a

.

MeBtischblatt

Pliocan

Praglazial Praglazial

I.

Interglazial

II.

Interglazial

Postglazial

Alluvium

Hohe

iiber

dem

Alluvium

280 200 80
219 197 22

200 196 4

200 196 4

200 196 4
290 196 94

220 196 24
245 197 48

217 196 21
210 194 16

195 194 1

194 46
197 193 4
195 192 3

255 191,5 63,5

192 19l' l'

195 190,3 4 7

196 6 5

190 189' l'

302 189,5 112,5

230 loo A A44
190 186 4

250 186 64
272 186 86

200 185 3 15
187 185 2

190 185 5

192 184,5 7,5

190 183 7
215 183 32

200 183 17

185 183 2
290 183 107

195 180 178
{'I

185 178 7

245 177 68
195 173 22

180 171 9
170 168 2

188 168 20

Eisenach
(Eisenach -W.)

Kreiizburg

Mihla

Kreuzburg

Treffurt

Steinbrucli siidwestiich. von
der Ruine Brandenburg .

Hohe siidwestiich Neuenhof
SchloB Neuenhof ....
Zwischen Herleshausen und
dem Zielbaum ....

Zwischen Spirau und Zickels-

^
berg

Silberborn

Spirau

Frankenstein (Horselkies) .

Bahnhof Horschel . . .

Nordlich von Pferdsdorf .

An der Spichraer Miihle .

Spatenberg
An der Saline

Am Laungraben ....
Briickenberg

Klosterfeld

Ebenau .......
Buchenau . . .

Freitagszell

Habichtstal (Nebental) . .

tJber der Aue
Bahnhof Mihla
Monchberg-Ost . . . .

Monchberg-West . . . .

Mihla und nordostlich von
Mihla

Goldberg bei Mihla . . .

Sand bei Mihla . . . .

Ostlich von Ebenshausen .

Westlich von Ebenshausen
Steinbruch am Rod .

Am Fuchsberg
Bei Frankenroda . . . .

Breiter Berg (Amtswald) .

Slid ostlich Falken . . .

Bahnhof Falken . . . .

Siilzenberg

Cromberg
Heldra (Sassenrain) . . .

Dornenfeld
Wanfried

(G-EORG ScHREIBER)

20*



308

sprechen ihrem Alter nacli der ebenfalls auf einen langeren

Zeitraiim yerteilten postglazialen Terrasse des Saaletales. Die

nachst alteren Kiesterrassen liegen etwa 15—17 und 20—30 m
liber der Talaue, bilden also anscheinend 2 Terrassen, die den

beiden interglazialen Terrassen des Saaletales entsprecben

diirften. Es folgen dann in Hohen yon 44—48 und 64 m iiber

der Talaue zwei weitere, freiiicb nur sehr liickenbaft erhaltene

riuBterrassen, die man mit den beiden praglazialen Terrassen

des Blattes Naumburg a/S. Yergleicben kann; ist doch an beiden

Orten fiir diese Terrassen ihr gegenseitiger Hobenabstand von

etwa 20 m charakteristisch. Derselbe 20 Meterabstand findet

sicb in den praglazialen Unstrutterrassen bei Langensalza und
GroB-Wangen bzw. Wetzendorf and ebenso in den praglazialen

Terrassen der Ilm und Gera. Aufierdem treten im Werratal

dann noch fiinf sehr bocbgelegene Kieslager auf in Hohen von

80—112,5 ni iiber dem Alluvium. Sie sind wohl durchweg dem
Pliocan zuzuweisen. Wievielen Terrassen sie angehoren, lafit sicb

wegen der geringen Zahl solcher Vorkommen nicht ermitteln;

doch geht man wohl nicht fehl, wenn man diese Kieslager mit

den hochgelegenen Kiesen der Saale bei Porstendorf vergleicht,

obwohl diese im Verhaltnis hoher, namlich in Hohen von 116

bis 144 m iiber der Saaleaue liegen, man also keine ganz

gleichwertigen Talstiicke vor sich hat. Wir haben oben ge-

sehen, dafi die jiingste praglaziale Terrasse der Saale und die

20 m hohere praglaziale Terrasse bei Naumburg den Werra-

terrassen bei Creuzburg von 44— 48 und 64 m entsprechen.

Da hohere Terrassen bei Naumburg nicht erhalten sind, so

miifiten wir unsere Werraterrassen mit den Porstendorfer Kiesen

vergleichen, und von der Hohenlage dieser Kiese das Gefalle^

etwa der unteren praglazialen Saale von Porstendorf bis Naum-
burg, in Abzug bringen. Zu diesem Betrag konnten wir noch

einen weiteren hinzuftigen, da die alteren Terrassen im Saale-

tal im allgemeinen ein steileres Gefalle besitzen als die jiingeren.

Hierzu kommt, dai3 der Hohenunterschied zwischen der tiefsten

und hochsten von diesen alteren Terrassen bei Saale und Werra
ungefahr gleich ist (28 bzw. 26,5 m). Dies alles spricht dafiir,

dafi auch diese oberen Schotterreste des Saale- und Werra-
tales in gleichwertigen Talstiicken sich entsprechen.

Neuerdings ist durch 0. Grupe^) die Ansicht vertreten worden,

die Entwicklung des Werratales im Gebiete der Blatter Creuz-

burg, Mihla und Treffurt sei ebenso, wie nach seiner Meinung
die des iibrigen Wesergebietes, eine von der der Saale ab-

1) Monatsberichte der Deutschen GeoL Gesellsch. 61, 1909, S. 470^
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weichende gewesen. Ich habe dieser Ansicht bereits in Kiirze

widersprocben^), und ebenso bat L. Siegert^), auf Grund Yon

Begebimgen an der "Weser, die Terrassengliederung der Saale

auf das Werragebiet iibertragen konnen. Grupe griindet seine

Ansicht auf die Lagerungsverbaltnisse der alteren Terrassen,

und zwar nimmt er an, dai3 Werra, Fulda und Weser bereits

in jungpliocaner Zeit nabezu bis zur beutigen Talsoble ein-

gescbnitten gewesen sind, und daB die nacbstfolgenden alt-

diluvialen Schotter in Hoben Yon 20 — 90 in iiber der Talaue als

einbeitlicbe Aufscbiittung Yon etwa 60 m Macbtigkeit Yon unten

nacb oben abgelagert worden sind, daB also diese Scbotter das

Ergebnis einer langeren Akkumulationsperiode darstellen.

Icb babe bei meiuen Kartierungsarbeiten auf den genannten

Blattern nirgends einen Anhalt dafiir gefunden, daB bier eine

so auffallige Akkumulation YOn Scbottern stattgefunden bat. Die

wenigen Kiese, die in diesen Hobenlagen erbalten sind, stellen

kleine, borizontal wie Yertikal Yollig isolierte Terrassenreste

dar, und nirgends konnte icb eine Macbtigkeit you mebr als

wenigen Metern, meist sogar nur Yon weniger als 1 m fest-

stellen. Auf dem Blatte Treffurt sind Yon Frantzen die Scbotter

Yielfacb so gezeichnet worden, als reicbten sie in groBe Hoben
an den Abbangen hinauf. Das erklart sich jedocb (Ygl. die

Gegend nordostlich Yon "Wanfried) dadurcb, daB bier eine so

enorme XJberscbiittung mit Muscbelkalk Yon den benacbbarten

Hoben iiber jeder Terrasse die Abbange des Buntsandsteins

bedeckt, daB eine Darstellung der "Werraterrassen, der Neben-

talscbotter und der Scbuttflacben die groBten Scbwierigkeiten

macbt. Frantzen bat desbalb diese Kiesflacben zusammen-
fassend kartiert. Icb selbst fasse diese Scbuttmassen zu einem

groBen Teil als diluvial auf und Yermute, daB sie bauptsacblicb

wabrend der Vereisungen in einer niederscblagsreicben Periode

der Eisnabe in solcben Mengen you den Hoben der Nacbbar-

scbaft in das Werratal berabgefloBt worden sind. Der Nacbweis,

daB Yon der Weser ber ein glazialer Eisstau im Werratal bis

zu unserer Gegend, die Scbotter akkumulierend, gewirkt bat,

ist Yon Grupe bisber nocb nicbt gefiibrt. Icb giaube Yielmehr,

um die Unstimmigkeit zwiscben der GRUPEscben Auffassung

und der meinigen iiber das Werratal zu beseitigen, muB nocb

ein anderer Faktor berangezogen werden, namlicb der einer
alteren Hebung des in Frage stebenden Talstiickes.

Wenn man namlicb das Talstiick der Werra auf dem YOn

1) Ebenda S. 493.

Ebenda S. 490.
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Fr. Mosta 1871 aufgenommenen Blatte Gerstungen betrachtet,

so liegen die diluYialen Scliotter besonders links Yon der

Werra und recbts bei Horscblitt, wabrend sonst recbts nur

Nebentalscbotter auftreten. Die beckenartige Yerbreitung des

alteren Diluviums bei Obersuhl, Gerstungen und Horscblitt

fiibrt Mosta auf die Talenge bei Horscbel zuriick, die wie eine

Talsperre gewirkt babe. Mosta zieht bei 600' Hohe etwa die

Grenze zwiscben alterem und jiingerem Diluyium; sein alteres

Diluvium lagert auf Tonen und Sanden, die Mosta als „jungere

bessiscbe Tertiarbildungen" bezeicbnet, die Moglichkeit offen

lassend, da6 sie vielleicbt altestes Diluvium darstellen.

Auf einem kurzen Besucb der Gerstunger Gegend konnte

ich liber diese Kiese folgendes ermitteln: Bei Gerstungen

(vgl. Blatt Berka der neuen Karte 1:25 000) liegt zwiscben

dem Nesseltal und dem Biiblegraben eine in mebreren Gruben
aufgescblossene Tertiarablagerung, die zu diesen jiingeren hessi-

scben Tertiarbildungen gebort. Die siidostlicbste, nabe am
oberen Ende des Nesseltals gelegene Grube zeigt einen 2,5 m
macbtigen Sand und Kies mit einzelnen auskeilenden, gering-

macbtigen Lagen von grauem oder griinlicbem fetten kalkfreien

Ton. Der Kies bestebt ganz vorwiegend aus Quarzgescbieben,

nur einen geringen Prozentsatz bildet Buntsandstein in Gestalt

von grobkornigen und feinkornigen Sandsteinen, verschiedene

hell- und dunkelfarbige Quarzite, einzelne S chiefergesteine und
Quarzporpbyre. Letztere sind ganz entfarbt, fast weiB und so

zersetzt, daB man sie leicbt mit den Fingern zerbrechen, z. T.

sogar zerdriicken kann. Nach NW schliefien sich an diese

Kiesgrube Tongruben an, in deren unterster ein etwa 6 m
machtiger blaugrauer Ton^) gewonnen wird. Der zuerst genannte

Kies hat eine Hohenlage von 270 m, liegt also 63 m uber der

heutigen FluBaue.

Ein anderer Kies nimmt fast die ganze Hohe des Fuldaischen

"Berges ein. Er zeigt eine weit buntere Zusammensetzung als

der zuerst genannte. Quarz herrscht, obwohl bereits in Ab-
nabme, noch immer vor, dann folgt Buntsandstein mit nicht

seltenen Karneolen, die teils rotlicb, teils braun oder gelblich

sind. Die Quarzporpbyre sind nicht gerade haufig, aber frischer

als im erstgenannten Kies; sie zeigen meist noch die rote Farbe,

sind nur wenig gebleicht und lassen sich nur mit dem Hammer
zerschlagen. Auch einzelne stark zersetzte Basalte fand ich in

diesem Kies, die dem tiefer gelegenen zu fehlen scheinen. Die

^) Die sichere Alterabestimmung dieser Tone ist zurzeit noch nicht

gegliickt, obwohl sie zahlreiche Pflanzenreste enthalten.
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Basis dieses hoheren Kieses liegt bei 315 m, also 108 m iiber

der Werraaue.

Auf MosTAS Blatt Gerstuugen sind die diluyialen Kies-

terrassen nicht waiter getrerint und yielfach mehrere, sehr

Terschiedenaltrige, als eine zusamTnenhangende Kiesflache dar-

gestellt. Es sind aber hier bei Gerstimgen die einzelnen Ter-

rassen wohl zu unterscbeiden und deshalb aucb kartographisch

za trennen.

Wenn man die zuerst besprochenen Tone und Sande, wie

es MosTAS Beobacbtungen gestatten, dem Pliocan zurecbnet, so

lage bei Gerstungen das altera Diluvium hoher als dieses Pliocan,

und dieses laga seiner Hohe nach iiber dem jiingeren Diluvium

und unterlagerte das altere. Da wir auf den Blattern Mihla,

Creuzberg und Treffurt erst von 64 m iiber dam Talboden an

aufwarts Schotter finden, die zum Pliocan zu recbnen sein

diirften, und da diese alteren Schotter hier hoher liegen, als

die altdiluvialen, den jiingeran praglazialan Kiesen des Saale-

tales entsprechenden Schotter, so findet also zwischen Gerstungen

und Horschel eine Umkehrung der Lagerung, also eine Durch-

kreuzung der Terrassen statt; die beiden jiingsten, in der

Tabelle als interglaziale und postglaziale bezeichneten Terrassen

liegen dagegen bai Gerstungen genau so wia bei Treffurt, sind
also erst nach Her aushebung des mittleren Talstiickes

abgelagert worden.
Mit ainer solchen Hebung des Triasblocks, den die Werra

jatzt von Horschel bis unterhalb Eschwege in engem Durch-

bruchstal durchfurcht, ware also auch der Widerspruch zwischen

der Creuzburger Lagerung der Terrassen und der von Ostheim

und Fulda einerseits und der von Hoxter und Hameln ander-

seits in einfacher Waise galost. Diesa Hebung eines mittleren

Talstiickes hat die Werra gezwungen, sich von der Gegend
von Horschel an in den Muschelkalk einzugraben und die

caiionartigen Felsentaler von Ebanau und Zella zu bilden.

Wenn also auch noch durch Untersuchungen oberhalb Horschel

festzustellen sein wird, inwiaweit die Annahme einer solchen

Hebung gerechtfertigt ist, die Moglichkeit ainer einheitlichen

Deutung der Talbildung im Warratal erscheint hiermit eroffnet.

Ein Yergleich mit der Saale') zeigt, dafi auch hier im TJnter-

lauf des Flusses die alteren Terrassen unter die jiingsten hinab-

tauchen^), wahrend im Mittel- und Oberlauf die alteren Schotter

am hochsten liegen. Dieser Verschiedenheit in den Gefalle-

verhaltnissen liegen also bei Werra und Saale die gleichen

') L. Siegert: Jb. d. Pr. Geol. Lanclesanst. 1909, S. 16 u. ff., I.
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TJrsaclien, namlich Hebimgen^), zugrunde, die in die jiingere

Pliocanzeit und altere Diluvialzeit fallen. Auch L. Henkel
(a. a. 0.) nimmt wahrend der Ablagerungszeit der praglazialen

Unstrutkiese an der Sachsenburger Pforte eine fortgesetzte

Hebung des Finnezuges an.

Auch die Yerwitterungserscbeinungen an den Schottern

geben uns einen sicheren Anhalt, daB die Terrasseu der Pra-

glazialzeit bei Naumburg und die ungefahr gleichaltrigen Ter-

rassen der Werra bei Creuzburg nicht als Erosionsreste einer

groBen Akkumulation gedeutet werden diirfen, sondern sich im
Alter ihrer Hohenlage nach YOn oben nach unten folgen. Die

bochsten und altesten Schotter bei Porstendorf zeigen den

hocbsten Yerwitterungsgrad; die Kalkgesteine sind zerstort,

nur Quarz und harte Gesteine baben sich erhalten, die Por-

phyre sind gebleicht, ihre Feldspate vollstandig kaolinisiert.

Der nachst jiingere Kies bei Porstendorf zeigt noch einen recht

hohen Yerwitterungsgrad, DaB der Kies der oberen praglazialen

Terrasse auf dem Himmelreich bei Kosen starke Yerwitterung

zeigt, hat schon E. Wust-) hervorgehoben; yiel frischer sieht

dagegen das Material der dortigen unteren praglazialen Terrasse

aus, wenn man z. B. die Gesteine von GroB-Jena oder Zwatzen

bei Jena durchmustert. Aber auch im Werragebiet finden wir

denselben Unterschied im Yerwitterungsgrad, wenn er auch bei

der geringen Zahl der erhaltenen Schotter weniger gut nach-

weisbar ist^). Die Yerwitterungszustande der Kiese zwischen

Jena und Naumburg und zwischen Horschel und Treffurt be-

kunden also ebenlalls, daB die alteren Kiese bier nicht zu

unterst, sondern allgemein am hochsten liegen, daB also bier

Yorwiegend Erosion und keine zusammenhangende, groBe Akku-
mulation stattgefunden hat.

III. ]>ie Olazialablagerangen.

Auf der Hohe zwischen Unterneusulza und Rehehausen und
bei Sonnendorf (Blatt Eckartsberga) sind sehr machtige alt-

glaziale Kiese, Sande und Geschiebemergel aufgeschlossen, die

der ersten Yereisung des Gebietes angehoren^). Diese in der

Literatur bereits erwahnten Kiese bestehen ganz Yorwiegend

^) Natiirlich als relative Hebung zu verstehen, denn vielleicht haben
sich gerade die anderen Gebietsteile gesenkt.

2) Pliocan und Pleistocan Thiiringens, S. 183.

^) Erlauterungen zu Blatt Treffurt, S. 55.

^) Ich gebrauche im folgenden die Gliederung der Geologischen
Landesanstalt: Zentralbl. f. Min. 1910, S. 101.
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aus Oberem Muschelkalk und tertiaren Kiesen der nachsten

Umgebung. Das Eis und das Gletsclierwasser hat diese Ge-

scliiebe aus dem nordlicb vorgelagerten Muschelkalk- und Tertiar-

gebiet von Punschrau, also aus nachster Nahe, hierherbefor-

dert. Die zum Teil kopfgroBen, ziemlich dicken Muschelkalk-

geschiebe sind meist brotlaibartig gestaltet und zeigen yielfach

ausgezeichnete Schrammung in verschiedenen Richtungen. Eine

Schichtung ist in diesen Kiesen nicht zu erkennen, und der

Geschiebemergel bedeckt sie an der StraBe recht unregelniaBig.

Die Form der Muschelkalkgeschiebe erinnert ganz auffallend

an diejenige alpiner Gletschergeschiebe; sie sind ohne weiten

Transport von den Gletschermassen unter dem Eis hin- und
lierbewegt worden und oft gegen den L'ntergrund oder gegen

einander gescheuert und gerieben und dabei gekritzt worden.

In den obersten Schichten der Sande und Geschiebemergel bei

Sonnendorf zeigen sich scheme Stauchungsfalten und dieselben

pfeilerartigen Durchragungen des Sandes durch Geschiebemergel,

wie ich sie seiner Zeit bei GroB-Welsbach beschrieben habe^).

Auf die zum Teil intensive Yerwitterung der Oberflache dieses

Altglazials hat Wust aufmerksam gemacht^).

Fiir die Gegend von "Weimar hat P. Michael 2) neuerdings

in einer ausfiihrlich gehaltenen Beschreibung dargetan, daB auch

dort wie bei Jena und Roda (Lotschen) die drei Ablagerungs-

formen des Glazials Geschiebemergel, Sande und Kiese in zahl-

reichen, wenn auch zerstreuten Resten erhalten sind. P. Michael
konstatiert auch hier die interessante Tatsache, die ich bei Jena

schon hervorgehoben hatte^), daB das Yorkommen des Glazials

dort an bestimmte Hohenlagen gebunden ist, d. h. d'a6 diese

Gebiete nur einmal zur Zeit der alteren oder ersten Yereisung

vereist gewesen sind.

Eine andere typische glaziale Ablagerung ist das von

ScHMiD^) beschriebene Yorkommen von Sand mit tertiaren

Konchylien an der EBlebener Windmiihle bei Buttstadt. Der
mehrere Meter machtige Sand besteht hier vorwiegend aus

Quarz, daneben aus Trias- und nordischen Gesteinen. Er wird

von einem ca. 1 m machtigen hellgelbbraunem, tonig-sandigen,

porosen, kalkhaltigen Geschiebemergel bedeckt, der neben zahl-

reichen Geschieben einzelne Blocke einheimischer und nordischer

Jb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXIII, 1902, S. 651.

2) Zeitschr. f. Naturw. 71, 1898, S. 347.

^) Jahresbericht des GroBherzogl. Gymnasiums zu Weimar 1908.

Jb. d.Kgl PreuB. Geol. Landesanst. XXIX, S. 180.

^) Die Literatur siehe Jb. d. Kgl. PreuB. Geol. Landesanst. XXIII,
1902, S. 651, Anm. 1- 5.
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Gesteine enthalt. Die Tertiarkonchyiien kommen im Sand
nesterweise TOr. Dieses Glazial liegt 230 m iiber N.N., also

hoher als die nachste praglaziale Terrasse der Ilm, die nur
217—228 m aufweist.

Sehr groBe Yerbreitung haben ferner glaziale Bilduugen

auf dem Blatte Schillingstadt (Oberheldrungen), wo sie mit pra-

glazialen Kiesen Torkommen. Ein solcher praglazialer Kies,

offenbar eines rechten Nebenflusses der damaligen Unstrut,

findet sich auf dem nordostlichen Moorberg bei Battgendorf

und auf dem Kalkhugel siidwestlich Ton Burgwenden in etwa

230 m Meereshohe, Diese Kiese bestehen aus Muscbelkalk

und Keupermaterial, dem sehr untergeordnet auch durch ihre

Kleinheit auffallende Buntsandstein- und Quarzporphyr-Gescbiebe

beigemengt sind. Viel hoher in etwa 260 m Meereshohe liegt

auf dem Meisel bei GroB-Monra eine ausgedehnte Glazialablage-

rung, die freilich nur wenig aufgeschlossen ist; es ist ein sandiger

Geschiebemergel, der zahlreiche, groBere, nordische Geschiebe

und besonders Yiel Braunkohlenquarzit und Buntsandstein ent-

halt. Die Sandsteine sind hellfarbig bis weiB, grobkornig und
kaolinreich und fiihren blaugriine Tongallen. Auch hier gibt

der Reichtum an Buntsandstein der Morane eine lokale Farbung;

denn als Heimat dieser Buntsandsteingeschiebe ist wohl die

nordlich benachbarte Gegend der Schrecke anzusehen.

Einen weiteren, sehr schonen AufschluB im Glazial li^ferte

im April 1903 der Bahneinschnitt ostnordostlich Ton Etzleben.

Taf. V, Fig. 2. Hier sind dem Steinmergelkeuper glaziale Sande

und Kiese in Form von Taschen und als Spaltenausfiillungen ein-

gelagert, die nach Art Yon Gangen wenig tief in den Keuper
eingreifen. Die groBte dieser Taschen reicht Tom hochsten

Punkte des Prolils bei einer Breite von 1 m ca. 10 m in den

Keuper hinab. Noch merkwiirdiger sind im siidlichen Telle

des Profils schmale etwa handbreite „Sandgange", die ganz

unregelmaBig in den Keuper hinabgreifen und zu unterst auch

wohl mit einer taschenformigen Erweiterung endigen. Die Ent-

stehung dieser Gebilde ist wohl so zu denken, daB die glazialen

Schmelzwasser in dem Untergrund tiefe Strudellocher vornehm-

lich da auskolkten, wo die zahlreich den Keuper durchsetzenden

Kliifte den besten Angriffspunkt boten. Die Fiillmasse der

Taschen besteht aus Geschieben von BlockgioBe bis zum feinsten

Sandkorn und enthalt neben typischen nordischen Geschieben

viel Buntsandstein, wenig Muschelkalk und Keuper und auch

einige Braunkohlenquarzite. Eine siidostlich hinter dem Bahn-

einschnitt gelegene Glazialtasche lieferte auch einige Geschiebe,

die geglattete und abgeschliffene Flachen zeigten. Diese Ab-
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lageruDg hat erne Hohe yon nur 150 m iiber N. N., sie liegt

demnach annahernd in der Hohe des Yorwiegeud einheimischen

Kieszuges zwischen Scherndorf und Waltersdorf auf dem west-

lich benachbarten Blatte Kindelbruck (-Weii3eD8ee). Dieser

tiefen Lage und seiner sandigen Beschaffenheit nach wiirde das

Etzlebener Glazial dem jiingeren oder zweiten Glazial des Saale-

tales entsprechen, indem ein Schmelzwasserstrom durch die

Sachsenburger Pforte, wclche die altinterglaziale Unstrut be-

nutzte, bis in diese Gegend gelangt sein konnte; doch kann

auch eine ausnahmsweise tiefe altglaziale Erosion, etwa in einer

Schlucht, vorliegen.

Sicher dem alteren Glazial gehoren dagegen die hoch-

gelegenen Sande und Kiese auf dem Galgenberg bei Klein-

Welsbach (278 m iiber N.N.) und die glazialen Sande und Kiese

YOn Westhausen (280 m) und Ballstadt (265 m) an. Denn, wenn
schon im Bereich des Blattes Langensalza das jiingere, zweite

Glazial ganzlich fehlt, so kann es siidlich davon auf der Ball-

stadt-Buflebener Hochflache nicht Torhanden sein, weil in diesem

Gebiet die fiir den Nachweis Yon jiingerem Glazial notwendige

Tiefe der Erosion zur Zeit der Bildung der Ablagerungen dieses

jiingeren Eises gar nicht Yorhanden Y^ar. Einige Anhaltspunkte,

wie weit iiberhaupt Stauwirkungen — nicht Talzungen und
damit Ablagerungen des Eises selbst — in der zweiten Eis-

zeit im Unstruttale aufwarts gelangt sind, werden unten gegeben

werden.

Wenn man, soweit sie bis jetzt in Thiiringen bekannt ist,

die Verbreitung altglazialer d. h. hochgelegener Grundmoranen
ins Auge faBt, so zeigt sich, da6 das altere Eis genau so wie

das jiingere den Harz auf der Ostseite umgangen hat und dann
in Thiiringen selbst sich YOn NO nach SW Yerbreitet haben

muB. In den Talern der unteren, praglazialen Terrassen, die

damals das Erosionsbild lieferten, hat das altere Eis bei seinem

Vordringen Stauungen der Yom Gebirge her kommenden Fliisse

herYorgerufen, die zur Ablagerung Yon Bandertonen und Fein-

sanden in alien Flufitalern gefiihrt haben. Bei dem weiteren

Yorriicken drang das Eis selbst mit zahlreichen Gletscherzungen

in die alten Taler hinein^ und allmahlich wurden auch die

niedrigen Hohen Yom Eise iiberwaltigt und mit Grundmorane
iiberzogen, wahrend unter und neben dem Eise zahlreiche, ganz

unregelmaBige, haufig Yeranderte Rinnen Yon Schmelzwassern

entstanden. Diese Rinnen fiillten sich mit einem sehr gemischten,

glazialen Sand lind Kiesmaterial, das einerseits aus nordlichen

Schmelzwasserprodukten, anderseits aus siidlichem, dem Thii-

ringer Walde entstammenden fluYiatilen Materiale zusammen-
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gefiitirt, an einigen Stellen zu groiJer Machtigkeit aufgehauft,

an anderen nur als diiune Decke ausgebreitet wurde. Ganz
Yorziigliche Aufschliisse fiir das Studium solcher Ablagerungen

boten die Kiesgruben ostlicb YOn Klein -Welsbach und bei

Klein Uiieben (Blatt Tennstedt), deren Profile ich im Jahre 1902

beschrieben habe^). Diese fluvioglazialen Kiese und Sande

haben jedoch nachtraglich eine so umfangreiche Abtragung und
Zerstorung erlitten, daB es nur selten einmal gelingt, eine An-

zabl solcher Scbotter zu einem glazialen FluBlauf zu yereinigen,

wie das die glazialen Saalekiese auf dem Plateau Ton GroB-Jena

und der YOn Michael augenommene glaziale Ilmlauf bei Yiesel-

bach zeigen^).

Die Zeit des Hohepunktes der alteren Yereisung war fiir

Thiiriugen zugleich die Zeit Yon FluBYerlegungen, so daB wir

nach dem Rlickzuge des Eises einige Fliisse in einem ganz

neuen, seiner Richtung nacb Yollig Yeranderten Bette Yorfinden.

Diese Yerlegungen sind darauf zuriickzufubren, daB die engen

Durcbbrucbstaler der nach NO gerichteten jiingsten Yoreiszeit-

lichen Fliisse durch gewaltige Aufschiittungen des Eises Yer-

stopft, und die Fliisse weit nach Siiden zuriickgedrangt wurden.

Zugleich wurden, worauf besonders Philippi Gewicht gelegt hat,

die Erosion in den Haupttalern der Saale und Werra durch die

auBerordentlich Yermehrten Niederschlage sehr beschleunigt,

so daB sehr bald diese zuriickgedrangten und Yoriibergehend in

anderer Richtung flieBenden Gewasser den Hauptfliissen nach

W und zugefiihrt wurden. Bekannt ist das Beispiel der Ilm,

die damals aus ihrer nordostlichen Richtung OBmannstedt—Balg-

stadt nach P. Michael zunachst in die Richtung der heutigen

Gramme, dann aber in die westostliche^) OBmannstedt— Stadt-

sulza-GroBheringen gedrangt wurde. Die in praglazialer Zeit

der Unstrut tributare Ilm wurde also zuletzt bei GroBheringen

unter Yerkiirzung ihres Laufes der Saale zugefiihrt. Diese

behielt ihren praglazialen Lauf im wesentlicLen bei; es kam
nur zu geringfiigigen Yerlegungen innerhalb des alten FluB-

gebietes. Dasselbe gilt Yon dem Unstrutlauf zwischen Boll-

stedt und Langensalza und dem Yon GroB-Wangen bis Frey-

burg a. U. Der pragiaziale FluBlauf zwischen Gotha und Liitzen-

sommern w^urde jedoch zur Zeit des Hohepunktes der alteren

Yereisung zu einem groBen Teile Yollstandig Yerdrangt, so daB

wir als Produkt seiner Auflosung einen interglazialen NessefiuB

und nach Reichardt auch eine interglaziale Apfelstadt siidlich

^) a. a. 0.

2) Jb. *d. kgl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908.
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Yon der neuen, durch die endmoranenartigeii Glazialaufschiit-

tungen gebildeten und iiber dem alten FluBbett geschaifenen

Wasserscheide bei Ballstedt und Westhausen nach entgegen-

gesetzten Ricbtungen abfliefien seben. Wie bei der Ilm wird

also bier ein nordostlicbes, praglaziales Tal zerstort, und dafiir

treten mebr Ost—West gericbtete interglaziale Taler auf. Wenn
man hiernacb aucb geneigt sein kann anzunebmen, daB glaziale

Fliisse am ostwestlicben Rande des Eises selbst ungefabr parallel

mit diesem seitwarts abgeflossen und die interglazialen Fliisse

bieraus entstanden seien, so erscbeint es docb mebr wabrscbein-

licb, daB der Lauf dieser interglazialen Fliisse durcb die ber-

cyniscben Bodenscbwellen wie Haart, Fabnerscbe Hobe, Krabn-

berg, Seeberg und Ettersberg bestimmt worden ist, welcbe das

Eis nicbt iiberscbritten oder bedeckt bat.

Endmoranenartige Bildungen, die den Siidrand des Eises

bezeicbnen, sind YOn Kaiser und mir in der Gegend YOn Ball-

stadt^) und Tennstedt bescbrieben und Yon Reichaedt aucb am
Ostabbang der Fabnerscben Hobe nacbgewiesen worden, DaB
siidlicb Yor den Endmoranen ein groBerer Stausee, wie ibn

Beichardt^) auf Grund der Hobenlage nordiscber Gescbiebe

zwiscben der Fabnerscben Hobe, Gotba, Arnstadt und Erfurt

anzunebmen geneigt ist, bestanden bat, bat Yiel Wabrscbein-

licbkeit fiir sicb; docb muBte nocb durcb Auffinden Yon ecbten

Stauseegebilden wie Banderton und Feinsand seine Existenz

bewiesen werden.

IT. Das Ilmtal.

Die Terrassen des Ilmtales sind scbon Yielfacb untersucbt

worden; den Beobacbtungen Yon A. Weiss^), P. Michael^) und
E. Zimmermann, WiisT^), Compter 6), E. Picard') und you mir^)

fiige icb nocb einige weitere binzu, die besonders den Unterlauf

der beutigen Ilm und die Strecke Hetscbburg—Apolda betreffen.

Wenn es mir aucb zurzeit nicbt moglicb ist, das Terrassenbild

der Ilm durcb die Laufstrecke Yon Hetscbburg bis zur Quelle

1) Vgl. auch Amthor: Zeitschr. f. Nat., Halle, 78, S. 428.

2) a. a. 0., S. 360.

^) A. Weiss: Das Pleistocan der Gegend von Weimar. Hildburg-
hausen 1910.

P. Michael: Jahresbericht des GroBherzoglicben Gymnasiums
zu Weimar 1908.

^) WOst: Pliocan und Pleistocan Thuringens. Stuttgart 1900.
^) Compter: Das Diluvium in der Umo-egend von Apolda. Zeitschr.

f. Nat., Halle 1908, Bd. 80, S. 161 ff.

^) Naumann u. Picard: Jb. d. Konigl. PreuB. Geol. Landesanst. 1908^
XXIX, S. 566.
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zu vervollstandigen, so sollen doch in der nebenstehenden Tabelle

die Schotter von Hetschburg bis zur Miindung bei GroBheringen

einmal zusammengestellt, und eine Anzahl Beobachtungen mit-

geteilt werden, die icli zum Teil schon vor langerer Zeit im
Ilmtal machen konnte.

Das bekannte Ilmkieskonglomerat am alten FuBwog Ottern

—

Buchfart liegt etwa 24 m iiber der Ilmaue und enthalt im an-

stehenden Kies Feuerstein, ist also als Interglazial I aufzufassen.

Der in einer Meereshohe yon 275 m gelegene praglaziale

Ilmkies in der Kiesgrube nordwestlicli von Mellingen besteht fast

nur aus Porpliyr; der AufschhiB zeigte im Dezember 1907 iiber

dem Kies einen seitwarts auskeilenden, feinen FluBsand, der

nacb oben in typischen dunkelbraunen, z. T. etwas sandigen

Banderton iibergeht. Hier ist also, wie bei Langensalza, auf

der unteren praglazialen Terrasse ein Banderton erhalten ge-

blieben, der beweist, daB der Stau des alteren Eises der I. Eis-

zeit sich audi bis in diese Gegend erstreckt hat. Derselbe

praglaziale Kies ist am Babneinschnitt ostlich vom Bahnhof
Mellingen dem Muschelkalk aufgelagert. Die Kiesgrube am
linken Ilmufer westlich von der Heinrichsburg zeigt etwa 4 m
postglazialen Ilmkies, in dem ich nordiscbes Material bisher

nicht finden konnte; dagegen enthalt der Kies an der StraBen-

teilung nordostlich von der Dammfurther Briicke nordische

Gesteine.

Die ftir die Altersstellung der Taubach—Ehringsdorfer Tuffe

so wichtigen Kieslager innerhalb des eigentlichen Ilmgrabens

sind aus der Tabelle S. 319 ersichtlich. Der von P. Michael^)

ausgesprochenen Ansicht, daB das Ilmtal zwischen Mellingen

und Weimar, also innerhalb des Grabens, nach dem Riiekzuge

des Eises aus der Gegend eine Yersenkung tektonischer Art

erfahren haben konne, mochte ich mich nicht anschlieBen. In

der jiingsten praglazialen Zeit lief die Ilm von Buchfart iiber

Mellingen nach SiiBenborn; in der I. Interglazialzeit ging ihr

Weg bereits iiber Mellingen nach Weimar und Tiefurt. Tek-

tonisch versenkte praglaziale Ilmkiese sind im Ilmgraben nicht

gefunden, und daB die Kiese im Liegenden des Travertins von

Taubach und Ehringsdorf etwa eine tektonisch gesenkte Inter-

glazialterrasse I darstellten, ist auch nicht nachzuweisen, ob-

wohl zufalligerweise innerhalb des tektonischen Ilmgrabens die

Kiese der ober- und unterhalb des Grabens vorhandenen Ter-

rasse aus dieser Zeit zu fehlen scheinen^). Ihre Ablenkung in

') a. a. 0.

') Vgl. dagegen E. Wust: Zeitschr. f. Naturw, 82, S. 167 [7].
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II

Steilabhang westlich vom Kirschberg
bei Hetschburg r

Nordwestl. v.Kirschbergb. Hetschburg r

Siidlich Buchfart r

An der StraBe zwischen Buchfart und
Ottern _

. . . 1

Hohlweg nordwestlich von Ottern . r

Pumpwerk bei Ottern 1

StraBe Mellingen—Mechelroda . . r

Siidostl. von d. Dammfurther Briicke r

Nordostl. von d. Dammfurther Briicke 1

Westlich von der Heinrichsburg . . 1

Siidrand von Mellingen 1

Nordostlich von Mellingen . . . . r

Ostrand von Mellingen r

Westausgang von Mellingen . . . r

Ostausgang von Taubach . . . . r

Westausgang von Taubach . . . r

Gut Ehringsdorf (Steinbrueh) ... 1

Ziegelei bei Oberweimar . . . . i

Park bei Goethes Gartenhaus . . 1

Viadukt 1

Westlich Tiefurt . . ..... 1

SiiBenborn r

Nordlich von Tiefurt r

Nordraud von Tiefurt 1

Steinberg nordwestlich von Tiefurt . 1

Westlich von Kleincromsdorf . . . r

Siidostlich von Kleincromsdorf . . r

Steinberg nordostl. v. GroBcromsdorf 1

Nordlich von Denstedt 1

Nordwestlich von Uirichshalben . . 1

Nordostlich von Uirichshalben . . 1

Zwischen Goldbach und OBmannstedt 1

Nordwestlich von OberroBla (Frankes

Kiesgrube") r

Nordwestl. v. OberroBlabeiHohe 177,4
Kiesgrube am Madchensee . .

Kiesgrube iiber dem Volksbad
Nordlich von OberroBla . .

Siidostrand von NiederroBla .

Nordostl. v.NiederroBla bei Hohe 205,1
Bei Zottelstedt dicht an der Ilm
Zwischen Pfiffelbach und Liebstedt

Comtureiholz
Siidostlich von NiederreiBen . .

PrSglazial
Priiglazial

I.

Interglazial

II.

Interglazial

re

'n
a
50
m

Hohe

iiber

dem

Alluvium

Hohe

des
Alluviums

270 13,5 256,5
256 1 255

290 40 250

250 5 245.

265 21 244
251 12 239

260 25 235
276 41 235

245 12 233
235 2 233
228 2 226

275 50 225
236 10 226

228 3 225
235 11 224

228 4,5 223.5

222 7 215
220 p. 91 'S

216 2 214
222 12 210
217 12 205

255 55 200
220 20 200

205 5 200
225? 25 200

203 5,5 197,5
201 6 195

213 18 195
203 10 193

190 3 187
252 66 186

199 24 175
177 4 1,4 176
175 2 173

195 22 173
188 15 173

170 5 165
190 23

165 5 160
252

245

von 0—3 bzw. 5--7 m Hohe iiber

Aue zerlegt werden.
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MeBtischblatt

o

241
1

1 —
219 —

228
225 —
220 —
220 200 —

1 165 2,5 162,5

1
•1 ox 23? 162

r loo <iO 1 fin

1 loU 1 ^^7

1 175 20 155
r 175
1 175 20 155

r 153 3 150
1 165 25 140
r 159 19 140
r 155 1 7 1 Q»lOo
r 145 9 136

1 141 3 138
1 160 22 138

1 150 15 135

1 159 25 134

1 155 21 134
1 145 11 134

r 154 20 134 ,

r 140 15 125
r 145 24 121

r 125 4 121

216
215

185
r 145 26 119

205
199
187

180
175
160
150
150
150

1 1

Buttelstedt

Buttstadt

Nebra

Apolda

Eckartsberga

Naumbarg

Nordwestabhang des Pollakenhugels
Weinberg
Lerchenberg
Kapellenberg
Streitholz

Dorf Saubach Gerichtsamt ....
Sand
Sudlich von Zottelstedt nahe 162,5 .

Zwischen NiederroBla und Zottel&tedt

Zwei kleine i^ufschlusse siidostlich

Zottelstedt

Nordlich von Mattstedt (TnoBST und
Schroder)

Nahe der Farberei am Neuen Werk
Vier Kiesgruben bei der Wartburg .

Kiesgrube siidwestlich Wickerstedt .

Lehmgrube der Ziegelei Nauendorf an

der Ilm
Grube nordlich von Wickerstedt

Sadwestlich von Niedertrebra . .

Am Weg Wickerstedt—Eberstedt .

Bei Eberstedt (Riedel)
Gemeindekiesgrube und Lehmgrube

bei Miihle Eberstedt ....
Nordostlich vomFahrwegEberstedt—

Auerstedt
Kiesgruben nordwestlich Darnstedt

(mit Corbicula)

Nordwestlich Darnstedt
Nordostl. V. Niedertrebra an d. StraBe

Bahneinschnitt am Bahnhof Suiza .

Nordostl. v.Sulzai.Wald (sog.Grimme)
Ausschachtung zwischen Suiza und

GroBheringen
Nordostlich von Kalbitz ....
Steinbach

Rechts vom Gutschbach ....
Kiesgrube in GroBheringen . . .

Nordwestausgang von Obermollern .

Zwischen Pomnitz und Stadten . .

Schwalbengraben
Nordwestlich von Niedermollern . .

Graben siidlich vom Grundgraben .

Ostlich von Stadten

Weinberg nordostlich von GroBnitz

Siidwestlich von Balgstildt ....
Hirschrodaer Graben
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die neue Richtung Yerdankt die Ilm des Intergiazials I auf

dieser Strecke woU weniger der alten, bereits in der Praglazial-

zeit vorhandenen tektonischen Senke, als Yielmehr einer alt-

glazialen Schmelzwasserrinne, deren Verlauf iiber Weimar nacli

dem Grammegebiet gegangen zu sein scheint^). Schotter der

zweiten Interglazialzeit sind im Ilmgraben nur undeutlicb er-

halten; yerinutlich gehoren die Kieslager am Ostrande you

Mellingen und Taubach dahin. Die Kiese im Liegenden der

Kalktuffe Yon Taubach und Ebringsdorf und im Park yon

Weimar sind dagegen ihrer flohe nach postglazial, d. b. jiinger

als der Gescbiebemergel unserer III. Vereisung; sie konnen
in zwei Stufen zerlegt werden. An eine Deutung der Kiese im

Liegenden der Tuffe Yon Taubach und Ehringsdorf als eine

tektonisch gesenkte Interglazialterrasse II kann ich wegen des

Mangels an tektonischen Yerschiebungen in der II. Interglazial-

terrasse bei Jena, Suiza und Camburg nicht giauben. Der
Kalktuff Yon Weimar, Ehringsdorf und Taubach gehort wie

der liegende Kies im weimarischen Park in die jiingste Post-

glazialzeit^); letzterer ist also gleichaltrig mit den Kiesen bei

Hohe 145,7 nordlich Burgau, am Prinzessinnengarten bei Jena

und am Rande der Wiesen ostlich YOn Neuengonna.

Einige bemerkenswerte Aufschliisse boten im Mai 1909 die

Kiesgruben bei Apolda. Die Grube nahe iiber dem Yolksbad

zeigte folgendes Profil:

a) 1 m humoser Lofilehm mit kleinen Kalkkonkretionen an der

Basis;

b) 2 m graue und rotgelbe, gebanderte lehmige Sande, ac-

scbeinend fossilfrei;

c) 1,5 m interglazialer , an nordischem Material armer Ilmkies

(Interglazial I).

Kiesgrube nahe der Wartburg, ungefahr am N. P. 176,2:

a) 0,5 m sandiger humoser Lehm mit Kalkgerollen;

b) 1 m griinhche und braune sandige Tone mit Schnecken;

c) 1 m interglazialer Ilmkies mit Fossilien {Corbicida fiuminalisl)

(Interglazial I).

In der Schicht b) dieses Profils fanden sich: Helix candi-

dula, Hyalina 2 Arten, Zua lubrica und Pupa muscorum. Die

beiden Ablagerungen unter b) stellen den zur Interglazialterrasse I

gehorigen Aueboden dar, der teils sandig-lehmige, teils tonige

Beschaffenheit zeigt. Nahe Hohe 205,1 m bei NiederroBla liegt

jedbch auf derselben Terrasse ein echter Banderton, der dem
Stau des zweiten Eises angehort.

1) P. Michael: a. a. 0.

2) Vgl. Zentralbl. f. Min. 1910, S. 111.

Zeitschr. d. D. Geol. Ges. 1912.
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Eigenartig sieht das Hangende dieser alteren Intergiazial-

terrasse in der Wickerstedter Gemeindekiesgrube aus. Diese

Schicht, die Compter in seiner Beschreibung dieses Profils

Seite 193, Nr. 8, Schicht 1—4 als „LoB mit Konkretionen" be-

zeichnet, ist ein unreiner Ton, der im wesentlichen aus grauen

Letten, Sandstein und gelben, dolomitischen Kalken des Unteren

Keupers znsammengeschwemmt ist und als L6B nicht bezeichnet

werden darf. Ich bin vielmehr der Ansicht, daB man alle diese

aus nachster Nahe zusammengeschwemmten bunten Tone, ge-

schichteten Sande und Bandertone, die das direkte Hangende
der alteren Interglazialkiese bilden, als Analoga der ahnlichen

Bildungen bei Kunitz, Wenigenjena und Lobeda zu betrachten

hat, die ich friiher beschrieben habe^). Auch im unteren Unstrut-

tale haben seiche Ablagerungen eine entsprechende A-'ertretung.

So ist das von Wust^) von der Zuckerfabrik Yitzenburg be-

schriebene Profil hierhin zu rechnen, und zwar speziell die

„Unstrutsande und Mergel mit Succinea Schumacheri'-^ die dort

3 m machtig der Unstrutterrasse der I. Interglazialzeit auflagern.

Es wiirde ganzlich verfehlt sein, diese Yitzenburger Bildungen

zwischen Kies und GehangeloB etwa als einen alteren LoB auf-

fassen zu wollen. Sie sind weiter nichts als Absatze einer vom
Eis der zweiten Yereisung gestauten, in breitem Bett langsam

hinschleichenden Unstrut und entsprechen ganz und gar den

Kunitzer Schneckenmergeln und Spielbergsanden, wie besonders

eine Erweiterung der Aufschliisse im Hochsommer 1909 er-

kennen lieB, indem sich im Hangenden der Schicht 2 Wusts
den Spielbergsanden ganz analoge Sande fanden. Nach WiisT

besteht „ein groBer Teil" dieser seiner Schicht 2 aus „LoB-

material". Natiirlich sehen solche Schichten oft loBartig aus

und erinnern speziell an SandloB, aber es ware durchaus falsch,

aus ihrer Beschaffenheit den SchluB ziehen zu wollen, daB zur

Zeit ihrer Bildung in jener Gegend ein echter, aolischer, also

alterer LoB yorhanden gewesen sei: diese Bandertone, Fein-

sande und loBartigen Gebilde sind als unter dem EinfluB des

jtingeren Eises gebildete EluBablagerungen zu deuten und ent-

sprechen dem Alter nach dem Kriechauer Banderton Siegerts*);

die Spielbergsande und yerwandten, durch reichliche Einschwem-
mung yon Triasmaterial der nachsten Umgebung und yon alt-

glazialem nordischen Material ausgezeichneten Gebilde sind ,da-

1) a. a. 0., S. 193.

2) a. a. 0.

3) Zeitschr. f. Naturw., Halle, Bd. 75, S. 312.

Diese Zeitschr. Bd. 58, 1906; Monatsber. S. 38.



323

gegen die zeitlichen Aquivalente der jiingeren (11. Yereisung)

Glazialschichten weiter im Norden bei Weii3eiifels und anderen

Orten.

E. WiisT hat sich in seinem Referat^) iiber meine Be-

schreibung und Deutung der Kunitzer Ablagerungen gegen meine

Annabme, daB diese Kunitzer Sande und Schneckenmergel nahe

dem Rande des Eises abgelagert seien, durcbaus ablebnend

verbalten, und zwar auf Grund der von mir angefiibrten Kunitzer

Eauna, indem er meint, mebrere Formen dieser Fauna konnten

nicbt am Rande des Eises gelebt baben. Demgegeniiber be-

merke icb, dafi die geringfiigigen Auslaufer des II. Eises, die

sicb nur zungenartig in das Saal- und Unstruttal erstreckt

baben, m. E. die warmere Fauna der I. Interglazialzeit durcb-

aus nicbt ganz zu vernicbten braucbten. Selbst wenn dies der

Fall gewesen ware — wir wissen iiber die klimatiscben Yer-

baltnisse am Eisrand nocb sebr wenig — , so konnen docb unter

dem EinfluB der yon mir gescbilderten auBerordentlichen Ab-

scbwemmung von den Triasboben am Rande des Eises und aiis

weiter siidlicb gelegenen Gebieten, die dem EinfluB des Eises

mebr entzogen blieben, in den durcb auBerordentlicbe Nieder-

scblage verbreiterten Gewassern massenbaft solcbe w^armeren

Formen in unsere Gegend transportiert und bier im Staugebiet

abgesetzt worden sein. Icb muB also auf meiner Deutung der

Kunitzer Ablagerungen bebarren, bis mir eine bessere geboten

wird. Die eben genannten Aufsscbliisse bei Apolda und Yitzen-

burg zeigen abnlicbe Verbaltnisse wie bei Kunitz; es bandelt

sich also um eine weitverbreitete Ablagerungsform, und icb bin

iiberzeugt, daB die Zabl solcher Aufscbliisse im Saale-, Ilm-

und Unstruttale sich nocb vermebren wird.

Bei Erwabnung der Ablagerung von Yitzenburg drangt sich

die Frage auf, wie weit das jiingere Eis im Unstruttal der

I. Interglazialzeit vorgedrungen ist. Glaziale Schmelzwasser-

absatze d. h. Sande und Kiese, die ibrer tiefen Lage nach und

mit Riicksicht auf ibre Lage zu den interglazialen Kiesen zur

II. Yereisung gerechnet werden miissen, fand icb bei Balgstadt

wenig ostlich vom Ort an der StraBe nach Freyburg, in den

Sandgruben nordostlich und siidwestlich von Laucba a. U. und
am Siidwestrand von Kirchscheidungen. Gescbiebemergel der

jiingeren Yereisung konnte dagegen bisher im Unstruttale

zwischen Naumburg und Yitzenburg nicbt nacbgewiesen werden.

Weiteren Untersucbungen muB es vorbehalten bleiben festzu-

stellen, ob etwa durcb ein bei Yitzenburg oder Artern von NO

1) Neues Jahrb. f. Min. usw. 1908, II, S. 97.

21*
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her miindendes altes Seitental Absatze der jiingeren Eiszeit in

das Unstruttal gelangt sind, die dann auch durcli die Sachsen-

burger Pforte bis in die Gegend von Etzleben gekommen sein

konnten (ygl. Seite 314).

Wir kehren zur Dm zuriick. Yon den Ilmkiesen des Unter-

laufes interessiert besonders das Yorkommen im Bahneinscbnitt

nordostlich Yom Bahnhof Suiza wegen der Auflagerung von

LoB auf dem Kies (vgl. Taf. Y, Fig. 3). Auf dem von mebreren

Storungen durchsetzten, z. T. stark gefalteten und gequetscbten

Wellenkalk liegt hier ein Ilmkies, der nordiscbes Material fiihrt

und dessen Basis sich etwa 15 m iiber der heutigen Ilmaue be-

findet, so daB er dem II. Interglazial (unserer Zahlung) zuge-

boren diirfte. Durch die Storungen im Wellenkalk ist der

Ilmkies in keiner Weise verscboben worden. Bemerkenswert

ist ferner die Art der Auflagerung des LoBes auf diesem Kies;

es besteht namlicb eine scbarfe Diskordanz zwischen dem LoB
und der Ilmterrasse, indem die Unterkante des LoBes den Ilm-

kies scbrag abschneidet und sich dann im Wellenkalk tief unter

die Basis des Kieses senkt. Es handelt sich also hier um
einen sehr jugendlichen L66, der aller Wahrscheinlichkeit nach

postglaziales Alter besitzt. Trotzdem zeigt dieser Lofi keines-

wegs die belle Farbe des „jiingeren, echten aolischen LoBes",

sondern ist tiefdunkelgelb und durchweg kalkhaltig. Aui3erdem

enthalt er am Nordostende des Profils bei a an seiner Basis

zahlreiche groBe LoBkindel (darunter solche von 38 x 12 und

27 X 14 cm Durchmesser) und MuschelkalkgeroUe. Nach seiner

Farbe und nach GroBe der LoBkindel wiirde E.WiiST^) diesen LoB
zu seinem „alteren LoB" stellen; dieses Profil beweist aber seine

Zugehorigkeit zu einer ganz jungen Epoche. Wenn es sich nun
auch hier, den Gerollen nach zu schlieBen, um eine Gehange-

bildung handelt, so ist doch hiermit bewiesen, daB ein dunkel-

gelber LoB mit groBen LoBkindeln keineswegs ein „alterer L6B"
zu sein braucht, wie WiisT annimmt. Die etwas tiefer gezeichnete

lehmige Kieslage bei b diirfte nur ein nachtragliches Abschwem-
mungsprodukt der hoheren FluBterrasse sein. In dem Unter-

fiihrungsschacht bei c wurde der dunkelgelbe LoB mit 4 m
Tiefe noch nicht durchsunken; auch an dieser Stelle ist der

LoB kalkhaltig und hier frei von Gerollen und, da er hier

nahe bis zur heutigen Ilmenau herabreicht, kann sein Alter

nur sehr gering sein. Es sei noch bemerkt, daB sich in dem
GehangeloB bei a auBer den groBen LoBkindeln ein gut erhaltener

Molar von Elphas primigenius gefunden hat.

1) Ygl. Zentralbl. f. Min. 1909, Nr. 13; 1910, Nr. 4, 12 u. 13.
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Fur einenYergleich der Gefalleverhaltnisse der Ilmlaufe wurde
das Profil Taf.V, Fig. 1 beigegeben^). Die praglazialen Scbotter

wurden nur bis Oi3mannstedt eingezeichnet, wo die praglaziale

Ilm nach N abbiegt. Die praglazialen Kiese yon Buchfart bis

Siifienborn wurden der unteren praglazialen Terrasse zugeteilt,

weil ihre Hohenlage der des als gleichalterig zu vergleichenden

Saalekieses entspricht, und weil bei Mellingen auf diesem Kies

der Banderton des alteren Eisstaues aufruht. Die praglazialen

Ilmkiese zeigen ein dem der jiingeren Ilmlaufe abnliches, aber

flacheres Gefalle. Uber ihr Verhaltnis zu noch alteren Kiesen,

speziell iiber die Frage ihrer Hebung in praglazialer Zeit, kann
hier nichts bestimmtes festgestellt werden. Eine Hebung der

Finne allein in altdiluvialer Zeit halte icb fiir unwabrscbeinlich;

dagegen scheint mir nach dem iiber die Werra gesagten^) eine

langer dauernde allgemeine Hebung in praglazialer Zeit fiir

Thuriugen siidlicli von der Unstrut bis zum Thiiringer Wald
eine notwendige Annabme. Denn die Gefalleverhaltnisse, die

DurChbruch^taler, FluiJverlegungen und Entstehungen neuer

Wasserscheiden scheinen mir diese Annahme zu verlangen.

Das Gefalle der beiden interglazialen Terrassen bleibt sich

ungefahr gleich, ist aber steiler als das der praglazialen 11m.

Die postglazialen Kiese 2)
liegen zwischen Mellingen und Ober-

weimar und an einigen anderen Punkten etwas hoher als

sonst durchschnittlich^). Dafiir, da6 keine Yersenkung einer

II. interglazialen Ilmterrasse im Ilmgraben stattgehabt hat,

spricht auch Compters^) Fund von Belgrandia marginata in dem
jiingsten Ilmkies bei OberroBla.

Es sei noch bemerkt, daB die Ilm unterhalb Weimar zu

jeder Zeit ein bedeutend steileres Gefalle gehabt hat, als die

Saale, was wohl auf die grofiere Erosionskraft der Saale zuriick-

zufiihren ist (vgl. Philippi a. a. 0.).

3. Das Saaletal.

Die Kenntnis der praglazialen Saalekiese bei Jena habe

ich 1906 bei Kartierung des Blattes Jena (3. Aufl.) um eine

bisher unbekannte Kiesterrasse auf dem Plattenberge bereichern

Auf Taf. V, Fig. 1 lies Ilmtal statt Unstruttal.

2) Vgl. oben S. 311.

^) E. WuST, der neuerdings (a. a. 0.) eine Gliederung der Ablage-
rungen des Travertingebietes von Weimar gibt, schatzt das Alter dieser
Kiese meiner Ansicht nach zu hoch.

^) Man hat danach 2 postglaziale Terrassen anzunehmen.
^) a. a. 0., S. 203.
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konnen^). Im Friihjahr 1910 konnte ich dann feststellen, daB

dieser 280 m (136 m iiber der Talaue) hoch gelegene Saalekies

petrographisch niit dem Kies des Walpersberges bei Kalila

durchaus ubereinstimmt; besonders kennzeichnet diese Kiese

das Yorherrschen der Milchquarzgeschiebe, der Quarzite und
Kieselschiefer, das vollige Zuriicktreten anderer Geschiebe wie

der Porphyroide des Scbwarzatales, das FeMeii der Trias-

gesteine, speziell des Muscbelkalkes. Der Kies auf dem Walpers-

berg liegt 310 m hoch (146 m iiber der Aue) und paBt seiner

Hohenlage nach zu dem weiter siidlich vorhandenen Kieslager

von Pritschroda (315 m Basis), das ihm dem Material nach
Yollig gleicht; und es ist wohl nicht zu bezweifeln, daB diese

Terrasse in den hochgelegenen Kiesen E. Zimmermanns^) bei

Saalfeld ihre Fortsetzung findet. Im Pritschrodaer AufschluB

unterscheidet sich der Kies petrographisch kaum von den hoher

gelegenen, als Oligocan angesprochenen Kiesen bei Jena und
Naumburg, und man fiihlt sich geradezu versucht, diese altesten

Quarzschotter nur als Fortsetzung des Terrassenprofils nach

riickwarts anzusehen. Denn ist schon in ihrer Hohenlage kein

auffalliger Unterschied mehr gegeniiber dem Kies des Platten-

bergs vorhanden — die tiefsten „01igocankiese" ^) des Blattes

Jena liegen bei 320—340 m — , so fordert anderseits die petro-

graphische Ahnlichkeit, besonders die Zunahme von Quarz-

geschieben, geradezu heraus, die Kiese (7^ von Pritschroda, vom
Walpersberg und vom Plattenberg nur als eine Zwischenstufe

zwischen den tiefsten „01igocan"kiesen und der alteren pra-

glazialen Terrasse (der oberen Terrasse R. Wagners) anzu-

sehen. Damit wiirden sie aber so eng an das altere Diluvium

angegliedert, daB wir die Bezeichnung Oligocan fiir sie vielleicht

ganz fallen lassen miissen. Es muB weiterenUntersuchungen vorbe-

halten bleiben, das genauere Alter dieserAblagerungen an der Saale

und ihren Zusammenhang mit ahnlichen Schichten in der Halle—
Leipziger Gegend zu ermitteln. Der Yerdacht aber, daB sie

wesentlich j linger als Unteroligocan, vielleicht sogar miocanen

oder pliocanen Alters sind, besteht tatsachlich zu Recht*).

Auch der Yergleich mit den Yerhaltnissen der Kasseler Gegend

^) Erlauterungen zum Blatte Jena, 3. Aufl., S. 50.

2) E. Zimmermann: Das Diluviam auf Blatt Saalfeld. Jb. d. Kgl.

PreuB. GeoL Landesanst. 1909, Teil I, S. 19.

3) In Erlauterungen zum Blatte Jena, 3. Aufl. und in Erlauterungen

zum Blatte Naumburg, 2. Aufl. sind diese Kiese dem bisherigen Braache
folgend zum Unteroligocan gestellt worden.

^) Vgl. K. Walthbr: Das Tertiar zwischen Burgel und Kamburg.
N. Jb. f. Min., Beil.-Bd. XXI, S. 79.
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und am Rhein (Kieseloolithstufe) fiihrt zu dem gleichen ScbluB.

Sollte sich aber ein solcbes jiingeres Alter dieser sogenannten

Oligocankiese herausstellen, so miiBte danii auch die praoligocaue

Landoberflache E. Philippis in Thiiringen sich in eine pramiocane

oder gar prapliocane yerwandeln.

Die eigenartige petrographiscbe Ausbildung dieser alten

Quarzschotter finden wir aucb im Werratal bei Gerstungen

wieder, nur liegen dort abweichend von den Yerbaltnissen an

der Saale die quarzreicbsten altesten Schotter tiefer als die

nacbstjiingeren bunteren und quarzarmeren Kiese. Sehr be-

zeicbnend ist aucb der Verwitterungszustand, der sich besonders

in den porphyrischen Gesteinen zeigt.

Eine Eigentiimlichkeit der alten Quarzschotter auf Blatt

Naumburg ist die Fiihrung von dunkelbraunen bis schwarzlichen

verkieselten Holzern und von Amethystgeschieben, die ich beide

in den jiingeren Kieslagen bisher nicht gefunden babe. Auch
dunkelbraune oolithische Hornsteine, die aus dem Muschelkalk

stammen, fanden sich vereinzelt, und in einem Fall ein Porphyr-

geroU. Feuersteine konnten dagegen bisher nicht nachgewiesen

werden^). Es sind also im wesentlichen nur kieselige Gesteine^

deren Geschiebe sich in diesen Schottern erhalten haben, die

Kalke fehlen ganz darin. Die Gebiete, durch deren Abtragung

diese Schotter entstanden sind, miissen daher eine besonders

^iefgriindige Verwitterung erlitten haben, wie schon Zimmermann

(1893) und J. Walther hervorgehoben haben 2).

Yon den jiingeren praglazialen Saaleterrassen will ich hier

ein neues Vorkommen sudwestlich von Maua (Blatt Kahla)

erwahnen, dessen Basis etwa bei 200 m liegt, das also zur

unteren praglazialen Terrasse (T^ gehort. Der schon von

R. Wagner erwahnte praglaziale Saalekies bei Winzerla liegt

mit einer Meereshohe von 215 m 67 m iiber dem Alluvium,

gehort also der oberen praglazialen Terrasse ((T2 auf Blatt Jena)

an. Die Kiesgruben bei Winzerla boten im Mai 1910 gute

Aufschliisse im Hangenden dieses Kieses; z. B. lag auf dem in

einer Machtigkeit von 2 m aufgeschlossenen Saaleschotter eine

10 m machtige Folge von Muschelkalkschutt und Lehm mit

Streifen von Schwemmsand, der als Saaleabsatz zu gelten hat.

Diese auffallend machtigen Gehangebildungen, die zugleich

noch Einschwemmungen von Saalesand zwischengeschaltet ent-

halten, entsprechen auBerlich vollkommen den von Kunitz be-

schriebenen Spielbergsanden und verwandten Bildungen. Es

Vgl. PiriLiPPi: a. a. 0., S. 320 oben.
2) Diese Zeitschr. 1893, S. 324.
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liegt deshalb nahe, anzunehmen, daB sie zeitlich entweder zu

diesen selbst gehoren, wie die gegeniiberliegenden Sande Ton
Lobeda, oder dafi sie abnliclie Randgebilde der ersten Yer-

eisung darstellen, wie die Kunitzer Sande fiir die zweite.

Fossilien sind in diesen Bildungen bisher nicht gefunden worden.

Von einigem Interesse scheint mir ferner meine Entdeckung
eines interglazialen Rodaschotters, der dem I. Interglazial anzu-

gehoren scheint. In der Kiesgrube auf der kleinen Anhobe
nordwestlich vom Dorfe Zollnitz bat dieser Kies 175 m Basis

iind entbalt yiele Gerolle von Mittlerem Buntsandstein, wenige

von Wellenkalk, zablreiche Braunkohlenquarzite (z. T. groBe

Blocke) und seltenen Feuerstein. Dieses Vorkommen von
Feuerstein in dem Kies von Zollnitz spricht fiir die inter-

glaziale Natur dieses Kieses und der gleichalterigen Saalekiese

bei Jena, in denen bekanntlicb bisher auBer an der Miindung

des gleichalterigen Leutrabaches kein nordisches Material ge-

funden werden konnte. Dieses Wiederauftreten des nordischen

Materials im interglazialen FluBnetz siidlich von Jena nach

seinem scheinbaren Erloschen bei Jena zeigt deutlich den

EinfluB der Lagerung des alteren Glazials. Denn die Roda
erhielt ihr glaziales Material aus dem Altglazial von Lotschen^)

bei Roda oder aus dessen Umgebung, die Leutra aus der

weiteren Umgebung des Miihltals^).

IJber die jiingere II. Interglazialterrasse soil hier nur eine

allgemeine Bemerkung gemacht werden. Ich habe Wagners
„Untere Terrasse" in zwei etwa 10 m voneinander abstehende

Terrassen zerlegt. Die Bezeichnung „altere postglaziale Terrasse"

fiir die tiefere von diesen zwei Terrassen habe ich wieder auf-

gegeben, was ich bereits in den Erlauterungen zum Blatte Jena

zum Ausdruck gebracht habe. Ich setze statt dessen II. Inter-

glazial, so dafi nur noch das „ jiingere" Postglazial als Post-

glazial bestehen bleibt. Dieses Postglazial lieBe sich, wenn
man scharf auseinander halten wollte, auch in mehrere Stufen

von geringem Abstand zerlegen. Um MiBverstandnisse, wie

z. B. die von E. Wijst^) und J. Felsch*) zu vermeiden, gebe

ich im folgenden eine . kurze Ubersicht der Kiesterrassen auf

dem Blatte Jena, die man allerdings auch schon aus der

nebenstehenden Hohentabelle ableiten kann.

Jb. d. Kgl. Preufi. Geol. Landesanst. 1904, S. 108.

^) Ebenda S. 192 und Erlauterungen zum Blatte Jena, 3. Aufl., S. 53.

3) N. Jb. f. Min. — Zentralbl. 1910, S. 374.

Mitteil. d. Geogr. Gesellsch. zu Jena 1910, S. 57.



i;

329

uiniAnnv

UITITATIXIV irf^ co"co cofocococMT-ioooaiXicoooGOCDcr'Locriio-^-^'"*!

XBTZBxSje^uj "I

XBTZBXS^JjJ

X^TZBXS^JJ

IBtzbxSbj^j

XBTzbxSbjj

^UBOOTXJ

CO

1-^ d
3 "-q

O o

O

9 ^
o

iH o

!=3

. Cs .

• O •

CO Oh

^ "^^S -C

w <D d ^ E ,

2:dS d^ d3 d^ S d

d g <=>

p^

be
d

d
"3

.tSl
=

cb d ^

o ^

^ o

=> ^ §

=3 ««
c« d ^ o

^ o

o -d
J3 o) be "

g O

_ci d

bCf£ ^
CO ^

^ CS]

^ i ^ -

o <» o P
d ;:3 n3
^ J-

CO pq CO |z;

o «2

bc:^
d djS
d o-g
bO 03 tx)

§^ s

d

1^ -2 S



330



331

Ob die Auffassung der Schichten unter 1. als Miocan oder

Pliocan bereclitigt ist, ob diese sich vielleicht iu mehrere

Terrassen zerlegen lassen, und wo imter 2. a) die Grenze

zwischen Pliocan und Diluvium liinzulegen ist, kann zurzeit

nicht entschieden werden. Dazu ist notwendig, daB eine ein-

gehende TJntersuchung dieser Scbichten in dem Landesteil

stattfindet, wo sie mit dem Tertiar von Halle und Leipzig

zusammenstoBen, und ferner, dafi Funde iiber die Flora dieser

Ablagerungen bzw. der ibnen eingelagerten Tone gemacht

werden, die einen SchluB auf das Klima jener Zeit gestatten.

Zum ScbluU seien noch einige Bemerkungen iiber die

Tektonik der Kiese gemacbt. Am Babnbof Kamburg, an der

Schubertsburg bei Jena und am Babnhofseinschnitt bei Suiza

konnte man sich iiberzeugen, daB die die Trias durcbsetzenden

Spalten die Kiese der interglazialen Terrassen in keiner Weise
verschoben baben. Aucb die praglazialen Terrassen scbeinen

in unserem Gebiet keine Yerscbiebungen durcb Verwerfungen

erlitten zu haben.

Die alteren Quarzschotter, die bisber als Unteroligocan

gegolten haben, die icb aber fiir die Geg'Cnd von Naumburg
und Jena geneigt bin, als Miocan oder Pliocan aufzufassen,

differieren in ihrer Hohenlage um 80 m. Icb mochte diese

Unterschiede durcb die Annahme von mebreren Terrassen eines

Flusses erklaren. E. Philippi^) hat die Hochflachen Thiiringens,

auf denen diese alten Quarzschotter meist liegen, zu einer „pra-

oligocanen Landoberflache" vereinigt und aus ihrem Yorhanden-
sein den SchluB gezogeo, daB auch die Storungen im Unter-

grunde dieser Landoberflache praoligocan seien. Zur Erklarung

der verschiedenen Hohenlagen dieser Quarzschotter nimmt
Philippi an, daB mit der „Hebung" dieser Schotter „Dislokationen,

von allerdings nicht sehr groBer Bedeutung in Yerbindung
standen." Hierzu bemerke icb, daB auf Blatt Naumburg^) diese

Tone und Kiese taschenformig in den Muschelkalk eingreifen,

und zwar besonders da, wo kleine Yerwerfungen den Muschel-

kalk durchsetzen. Keineswegs hat hier aber eine Yerschiebung

der Quarzschotter stattgefunden, und ich babe deshalb ange-

nommen, daB jene kleinen Yerwerfungen alter sind als die

Quarzschotter und Tone. Bei Jena ist keine unmittelbare Be-

ziehung zwischen den vorhandenen Yerwerfungen und diesen

Ablagerungen erkennbar. Nur bei Laasan liegt tertiarer Quarz-

sand in einer Kluft des Unteren Muschelkalkes, ohne daB eine

') Diese Zeitschr. 62, 1910, S. 309.

2) Erlauterungen zu Blatt Naumburg, 2. Aufl.
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ScMclitenverschieburig erkennbar ware. AuJBerdem laBt sicli die

yerschiedene Hohenlage der QuaTzschotter und Tone vollig un-

gezwungen durcli Annahme von FluBterrassen erklaren, und ich

mochte solche Dislokationen deshalb nicht annehmen, weil die

unsere Kiese nmgebenden MuschelkalkscMcliten, die meist sehr

gut aufgeschlossen sind, solche tatsachlich nicht erkennen lassen.

A. V. KoENEN^) hat mit Recht gegen Philippis Ansichten geauBert,

daB diese Kiese in Thiiringen ja auch wie die in Hessen, Han-
nover usw. iiber marinem Oberoligocan auftretenden Kiese, Sande

und Tone miocan sein konnten.

Der wichtige SchluB, den Philippi aus der Lagerung der

sogenannten Oligocankiese zieht, daB namlich die Thiiringer

Storungen groBtenteils praoligocan seien, scheint also deshalb

etwas verfriiht, weil das Alter der bisher in Thiiringen als

Oligocan angesehenen Kiese noch keineswegs feststeht, indem
diese Ablagerungen mit einiger Wahrscheinlichkeit auch dem
Miocan oder dem alteren Pliocan zugewiesen werden konnen,

wodufch die Frage nach den Beziehungen zwischen dieser Land-

oberflache und den Storungen eine ganz andere Beleuchtung

erfahren wiirde, al^ sie in der PniLiPPischen Auffassung ent-

halten ist.

Wenn ich hiermit auf die Unsicherheit der Altersbestim-

mung dieser Ablagerungen aufmerksam gemacht habe, so mochte

ich den Wunsch aussprechen, daB es vielleicht durch gliickliche

Fossilfunde bald gelingen moge, diese Verhaltnisse klarzustellen.

^) A. v. KOENEN.

Manuskript eiDgegaDgen am 21. Oktober 1911
]
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