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12. Tektonik und Vulkanismus in Sudwest-
Deutschland.

Von Herrn W. Debcke.

Vor 25 Jahren hlat Branca seine Studien iiber die

Tuffroliren oder Vulkanembryonen der Schwabischen Alb
begonnen mit dem Erfolg, daB nach der Veroffentlichung jener
umfangreichen Monographie sich eine lebhafte Erorterung
iiber den Zusammenhang von Tektonik und vulkanischen
Erscheinimgen entspann. i) Dabei fiei eine Zeitlang der
Sieg zugunsten der Durchblasung aus, da auf einmal iiberall

solche Durchschlagsrohren entdeckt wnrden und der Bau
der betreffenden Gegenden fur die Forderung eruptiver

Massen uiierheblich zu werden schien. Lakkolithen stiegen

im Eies auf und versanken wieder, oder blieben wie bei

Steinheim in den Malmkalken auf der letzten! Strecke stecken.

Im Schwarzwald wurde das Geroll des Alpersbacher Stollens

im Gneis des Hollentales zu einem Schlot gestempelt, des-

gleichen der Hornberger Basalt, Von anderer Seite wurden
die Deutungen lebbaft bekampft, Bei diesem Streite iiber

die Spaltenfrage babe ich bisber nur als Zuscbauer dabei

gestanden, kann indessen nicht leugnen, 'daB meine Meinung-

entschieden zugunsten eines inneren Zusammenhanges von

-1
) W. Branca : Schwabens 125 Vulkanembryonen. Stutt-

gart 1894.

W. Branca : Ein neuer Tertiarvulkan nahe bei Stuttgart,

zugleich ein Beweis, daB sich die Alb einst bis zur Landes-
hauptstadt hin ausdehnte. Tubingen 1892.

Die andere daraus erwachsene umfangreiche Polemik kommt
hier wenig in Betracht und moge im Centralblatt des Neuen
Jahrbuchs fiir Mineralogie 1911, 356 u. 387 nachgesehen werden.
In meinen Ausfiihrungen wurden ganz andere Wege zur Losung
der Fragen eingeschlagen, die mich einer Widerlegung vieler der
bei der Diskussion aufgestellten Satze vorlaufig entheben.

H. Reich: Stratigraphische und tektonische Studien im
Uracher Vulkangebiet, Inaug. Diss. Freiburg i. Br. 1915.

W. Deecke: Geologic von Baden II; Kapitel Kaiserstuhl,

Rheinische Basalte, Hegauvulkane, Tektonik; ferner Bd. I Granit-
massive.

C. Regelmann : Geologische tibersichtskarte von Wiirttemberg
und Baden, dem ElsaB, der Pfalz usw. 1 : 600 000. 9. Aufl. 1913.
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Vulkanismus und Tektonik ging. Zum mindesten muB
eine lallgemeine Disposition in Form von Zerriittungszonen,

Senkungsfeldern usf. bestehen. Wir seben dies ja an der
langen Keihe der italienischen Vulkane, an dem Giirtel der
Durchbriiche langs des Innenrandes der Karpatben, am Siid-

rainde des Erzgebirges, in der Zerstuckelung des Plateau
central, um einige allgemein bekannte grofie Beispiele zu
nennen. Dem wurde stets die ungestorte Malmtafel der Alb
als schlagende Widerlegung • entgegengehalten. Ich babe
geschwiegen, weil iiber die Struktur der Alb sehr wenig
bekannt war. Seitdem bat micb meine Tatigkeit gezwungen,
mit dieser Saebe micb abzufinden, und micb gelebrt, daB
die BEANCAschen Schliisse iaus seiner Untersuchung an den
Uracher Vulkanen keineswegs obne weiteres auf andere
Gebiete ubertragen werden diirfen. Scbon das geograpbiscb

benacnbarte tertiare Vulkanzentrum, der Hegau, zeigt ganz
andere Bedingungen, ebenso (die iibrigen sudwestdeutscnen
Basaltdurcbbruche. Diese will icb in diesem Aufsatze, die

BEANCAscben Ausfunrungen erganzend, kurz besprecben.

DaB dies erst jetzt gescbiebt, liegt allein daran, daB die

Einarbeitung in die Geologic Badens, die Abfassung der

umfangreicben Darstellungen dieses Landes, wie sie die

„Geologie" mit ibren zwei Banden und die „Morpbologie"

bringen, mir fiir solcbe Nebenarbeiten wenig Zeit lieBen.

Mundbcb ist scbon vor vier bis fiinf Jabren das Thema ofters

bebandelt worden.

Wir baben in Baden folgende Gebiete mit tertiaren

Eruptivgesteinen: Heg.au, Hollental bei Freiburg, Xaiser-

stuhl, Rand des Scbwarzwaldes, Katzenbuckel und Siidrand

des Odenwaldes. Dazu kommen Ostrand der Vogesen und
der Haardt, Westrand des Odenwaldes, eindlicb bier nihein

genorend die Basalte der Vogesenabdaebung nacb Lotn-

ringen zu, d. b. die Gegend von Epinal. Mcbt alle sind

gleicbmaBig untersucht, z. B. feblen das Blatt Eberbacb mit

dem Katzenbuckel, Blatt Hilzingen mit dem Hohenstoffeln,

und iiber die Basalte im Innern der Vogesen und bei Epinal

begen nur die franzcsiscben Karten 1 : 80 000 vor, welcbe

nicbt geniigen, um die lokalen Verbaltnisse aus ibnen zu

erkennen. Trotzdem erscbeint mir das vorbandene sicliere

Material ausreichend fiir die Erorterung des erwiibnten

Zweckes.

Der Vulkanismus des Hegaus bat sicb geauBert in

den Basaltforderungen des Wartenbergs, Hobenbowen,
Howenegg, Stettener ScbloBcben, des Hobenstoffeln und
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der Randenvulkane bei Leipferdingen, ferncr in den Tuff-

durchbriichen des Scliiener Berges, der Rosemegg und bei

Arlen, drittens in einzelnen Basaltgiingen bei Immendingen,
Tuttlingen, Mauenheim und der Tudoburg. Dazu kommen
die phonolithischen Eruptiven des Hohentwiels, Hohen-
krahens, Miigdebergs, Staufens und die Trachyte des

Gonnersbohls. Es sind also iiber 20 selbsta.ndige Durch-
briiche, welche in inniger Beziehung zum Bau der Alb
und der Hegaiilandschaft stehen.

Zunachst ist vollig kla.r, daB die Reihe des Hohentwiels

und Hohenkrahens sowie des Staufens und Miigdebergs den
ongefahr N—S gerichteten Abbruch der an den Randen sich

anschlieBenden Molassetafel gegen die Singener Ebene be-

zeiclmet. Die annahernd eben gelagerlen Miocanschichten

treien zwischen Hohentwiel und Gonnersbohl deutlich neraus

und werden gekront von der Ohninger Kalkstufe. Dieselbe

ist am Krahen in gleicher Hone sichtbar und briclit dort

plotzlich gegen den Singener Kessel ab. Dies Absetzen ist

keine Folge von Glazialerosion, sondern in der Gesamt-

disposition der Molasse bedingt, da, dies Obermiocan des

Hegau-Westrandes in seiner Hohenlage weder zum Schiener

Berg, noch zum Friedinger SchloBclien paBt. Der Hegau-
steilrand Rosenegg—Singen—Krahen—Magdeberg ist ein

Bruchrand, und unmittelbar an diesem Bruchrande
sitzen die Phonolithintrusionen des Magdebergs, Sehwindel,

Hohenkrahen und Hohentwiels, was die Untersuchung der

Singener Ebene durch Schmidle dartat. Denn vom Frie-

dinger SchloBclien fallt die Meeresmolasse nach Westen,

vom Randen her nach SO, so daB die Linie Singen—Wel-

schingen einen bedeutenden Knick darstellt.

Der Hohenliowen steht auBer auf dieser X—S-

Spalte auf der Hegauflexur, d. h. jener Abbiegung, welche

plotzlich die Malmkalke der badischen Alb in die Tiefe

unter die Molasse herunterzieht.

Der Basalt des X e u h 6 w e n oder Stettener SchloBclien

liegt in der direkten Verlangerung einer Verwerfung, welch©

Schnaeeenbeeg-ee fand. Sie zieht von Engen auf Zimmer-

holz zu in die Basis des Xeuhowen hinein.

Der H 6 w e n e g g - Vulkan bezeichnet das Ende einer

kraftigen Flexur, die von Norden kommend in das Talchen

nordlich von Immendingen einbiegt, die Versinkungen der

Donau am Immendinger Wehr veranlaBt und an dem
Howenegg unter Miocan, Basalt und Basalttuff verschwindet

#



— 200 —

oder im machtigen Geroll der Juranagelfluh techhisch nicht

nachweisbar 1st.

Der Wartenberg bei Geisingen erhebt sich am
Ende der mittleren Verwerfung des Bonndorfer Grabens,

an der Stelle, wo die Alb nach Norden abbiegt und am
Donaueschinger Ried ein Wechsel im Fallen geschieht.

Der Abschnitt des Keupers bei Durrheim in1 der Baar fallt

dreimal so stark oin/ als die Malmtafel bei Baldingen, so

daB die Linie lam FuBe der letzten, das T!al am Wartenberg
einen Knick bezeichnet, der nur deshalb wenig hervortritt,

weil er in weichen Schichten liegt. Der Wartenberg stent

auf der Verlangerung der Mittelspalfce des Bonndorfer

Grabens, die im Keuper oben ausklingt, unten im harten

Muschelkalk wohl weiterlauft. Trotz der machtigen Keuper-,

Lias- und Doggertone sind kleine Spalten sichtbar ge-

blieben, die auf den Basalt hinziehJeM und uns die durcli

die nachgiebigen Gestelne 'verminderte, nichtsdestoweniger

bestehende Zerspaltung des Untergrundes andeuten.

Die kleinen Tuffrohren bei h n i n1 g e n befinden sicb

nordlich von der Verwerfung des Untetraees, liegen
1

nicht

direkt auf dieser, sondern daneben.

Der Basaltgang der Tudoburg gehort in die Flexur-

zone des Hegaus, der I m m e n d i n g e r Basaltgang
setzt auf der erwahnten Flexur unmittelbar auf. Noch

nicht genauer untersucht wurde das Biatt Hilzingen,

welches den Rest der Hegauer Vulkane, deri Hohenstoffeln

und den Gonnersbohl umfaBt, so daB ich iiber diese nichts

Neues auszusagen weiB. Aber das ubrige gentigt vollauf,

um den behaupteten, Zusammenhang von Spalten und Durch-

bruchen des Magmas in diesem Gebiete darzutun.

Im Breisgau ist der K a i s e r s t u h 1 der beherrschende

Vulkan Und gerade dort entstanden, wo zwischen den

hochsteln Hohen von Schwarzwald (Feldberg 1495 m) und

Sudvogesen (gulzer Belchen 1424 m) der Absenkungsbetrag

des Grabens am bedeutendsteu ist (auch ca. 1500 m). Die

Hugelgruppe bezeichnet den Sondereinbruch des Freiburger

Kessels und wird rings begrenzt von Spalten, die in dieser

Form junger, in ihrer Anlage alter sind. An der Rheinseite

schneidet namlich ein N—S laufender Rruch1 den Vulkan ab

und das selbstandige Ausbruchszentrum im Limberg bei

Sasbach mitten durch. Das Zentrum des Kaiserstuhls

durchsetzt der Ralndbruch des Tuniberges1 nach Norden und

bringt die Scholle Ides Badberges hervor, auf der mit Ost-

fallen Tertiar liegt wie am Tuniberg. Die Gestalt des
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Kaiserstuhls ist rhombisch, d. h. in der varistischen Rich-
tung nach NO ausgezogen, welche die Grundtektonik des
Schwarzwaldes bestimmt. Die Elztalverwerfung lauft in

dieser Hauptachse; als zu ihr in Form einer Nebenspalte
gehdrig ist die jgerade, scharfe SO-Grenze des Kaiserstuhjls

von Ihringen bis Gottenheim aufzufasisen. Ein rheinischer

Sprung zieht zwisehen ihm und dem Nimberg von Siiden

nach Norden, und der Kaiserstuhl-NordfuB .auf der Strecke

Eiegel—Sasbach erscbeint als ein© Erdbebenlinie von nicht

vulkanischer Natur. AuBerdem liegt der Vulkan ein wenig
nordlich von der Stelle, wo die Hauptrheintajspalte Offen-

burg—Kenzingen und die Elztallinie sich biindelformig

scharen. Somit ware es verkehrt, diesen Vulkan als un-

abhangig von der Spaltentektonik aufzufasseri.

In seiner Umgebung sind ferner die Freiburger
Baisaltgange des SchloBberges an ein© starke Zer-

trummerungszone der Gneise langs des mittleren Dreisam-

tales gebuilden, der Basalt am FuBe des Brombergkopfes

desgleichen. Auf dem S c h 6 In: b e r g seben wir die Tuff-

rohre bei der B©rgha,user Kapell© bart nebiein : einem Sprung©

aufsetzen, desgleichen ©in© ander© am JesuitenschloB. Der
Basalt von S 6 1 d e n gehort in die Hauptrheintalspalte, der

Vulkataembryo von Mialek bei Emmendingen entstand auf

einem Quersprung© im Muschelkalk. Der Biasalt der M a, h 1
-

burg bei Orschweier ist auf der Bheintalverwerfung auf-

gestiegen. Nabe der Elztalverwerfung am Ausgange des

Tales bei Waldkirch entdeckte Schnaerenberger einen

neuen Tuffdurchbruch. Der sogenannte Alpersbacher
S c h 1 o t ist zwar keine vulkanisclie Erscbeinung, ware er

es, ;so saBe er auf der Verwerfunigszone des oberen Hollen-

tales. In die Verruttungszonen abgesunkener Schollen

fallen sowohl der Nepbelinbasalt des L © b e n e r B © r g e s

(w©stlich von Freiburg), als auch der Basalt von B e i c b e n -

w e i e r im OberelsaiB.

Der Basialt des Stein sberges bei Weiler unweit

Sinsheim im Kraichgau ist rings von Briicben umzogen

und befijidet sicb in einem gainz ungewohnlicb stark ge-

storten Abschnitt des nordlicben Kraicbgaus, wo die etwas

nach Westen abgelenkten Odenwaldrandbruche die NNO
gerichtete Eheinspalte treffen. Der K a t z e n b u c k e 1 stent

hinter dem Odenwaldkamm am nordlicben Ende der zer-

faserten Bheintalspalte, wie der Kais©rstuhl vor dem'

Schwarzwalde an ihrem sudlichen. Beide bezeichnen diesen

wichtigen Biruch wie zwei groBe Eckpfeiler.
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Am Odemwaldrande ist im RoBberg bei Darmstadt,
bei Auerbach uind gegeto Frankfurt zu der Bruchrand
mit Basalten besetzt, ferner bei Durkheim in der Pfalz.

So liegen diese Verhaltnisse zwiscben den jungen Erup-
tivein und der Tektonik in Baden und am Oberrhein an
alien den Stellen, wo wir bisher genauer zu kartieren fund;

das Gefuge des Untergrundes zu ermitteln in der Lag© waren.
Die

r
Abha!ngigkeit der Durchbruche von der

Struktur ist nicht zu leugnan; diese hat einem
in der Tiefe befindhchen Magma den Austritt gegen die

Erdoberflache erleichtert Und in der Mehrzahl der Falle
direkt den Weg gewiesen.

Von einer Allgemeingultigkeit des Satzes, dafi vul-

kainische Erscheinungen unabha'ngig sind von der Tektonik,
wie si© aus den BRANCAsohen Arbeiten abgeleitet worden
ist, darf keine Rede sein und zwar umso weniger, als auch
im Uraclier Gebiet bei der Teck mitten durcb die Tuff-

schlote eine 50—60 m messende Verwer'fung zieht, welche
Branca ubersehen bat. Sie ist neuerdings von Reich
durcb Kartieren laufgefunden worden; auf ihr liegen eine

Reihe von Tuffrohren, unmittelbar, andere dicbt daneben
rechts und links. Was sie fur die Struktur des Uracher
Gebietes im allgemeine<n bedeutet, wird am Schlusse aus-

einandergesetzt werden.
Der geologische Bau des Ries ist vollig dunkel. Was

dort neu beobachtet wurde, stellt Uberquellen oder Uber-

schiebung zwar sicber. Nur um die auBerordentlicb' wich-

tige, ja prinzipielle Fnage, wie d e n n die Basis d i e s e r

Schollen b © s c h a f f e n ist, haben sich Branca un^
E. Fraas nicht gekiimmert, so daB das Ries in der Spalten-

frage michts beweist. Seine Lage an der Umbiegungsstelle
der ;MalmpLatte in) den Frankischen Jura, d. h. an dem
Punkte, wo das im allgemeinen —W-Streichen dieses Ab-
schnittes der Schwabischen Alb mit ihrem S-Fallen in das

nordlich gerichtete mit O-Falletn iibergeht, bleibt bemerkens-
wert und hatte eine umfassendere Behandlung des Problems
verlangt. Fiir die Gesamtstruktur Suddeutschlands ist dies

namlich ein hochst bedeutsamer Eckpunkt, da das. frankische

Keupergebiet im Innern des Bogens bereits dort N—S-

Streichen erlangt und die Obertrias dort die alteste Sediment-

lage darstellt.

Die oberrheinischen basaltischen Gesteine sind alttertiar

und gleicha ltrig mit den BodenbewBgungen, die den
Rheintalgraben schufen; die Hegauvulkaine waren tatig,.
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als sich im Obermiocan die Schwarzwaldachse wieder hob

und der Scharnierkniek zwischen Randonplatte und Molasse-

Land auszubilden begann. Wiederbelebung alter Spalten ist

dort gleichzeitig mit dem Vulkanismus. Diese Spalten ge-

horen zu dem dyadischen Zuge am Ostrande des Schwarz-
waldmassivs zusammen mit dem Schramberger Graben und
der Kesselbergverwerfung. Sie bestimmen in der Trias

die Machtigkeit des Buntsatndsteins, in dem Dogger die

Grenze der Ha.uptoolithelitwicklung und liinderten im Keuper
den Absatz der oberen Abteilung im sudostlichen Schwarz-

walde.

Die badischen tertiaren Eruptiven sind toils a u f den
Spalten und Rissen, teils neben denselben zu finden. Das
hat folgende Ursache. Die Spalte selbst pflegt dick ver-

schmiert und mit fest gepacktem Reibungs^rus erfiillt zu

sein; altere Fugen ^vairden durch Mineralabsatze ganz ge-

scMossen, z. B. in einen Quarzgang verwandelt und dadurch

geradezu vernarbt. Sitzt ein Basalt unmittelbar auf dem
Risse, ist er bei dessen Entstehung ein- und durchgedrungem
Sonst bleiben diese Einschubmassen zwar innerhalb der
Bruchzone, treten aber nach auBen oft auf S e i t e n -

fugen aus unjd blasen eventuell das letzte Hindernis durch,

sobald es niclit mehr zu fest war. Wir mtissen bedenl^en,

daB jede Verwerfung neben sich einen mehr
oder minder breitetn Verruttungs- oder
Lockerungsstreifen hat. Die FluB- und Regen-

erosion erfolgt demgemaB selten direkt auf den Haupt-

spriingen, meistens nebenan auf den begleitenden Rissen in

dieser schwachen, in sich zerrissenen, wenig widerstands-

fahigen Partie von gewohnlich vertikal keilformiger Gestalt.

Aus diesem Grunde ist die Hauptrheintalspalte fast frei von

Eruptiven, welche auf den von ihr abzweigenden Neben-

spriingen an den Tag drangen, unten aber wohl auf ihr

sitzen oder mit ihr zusammenhangen.
Dieser fur die jungen Eruptiva oft nur vermutungs-

weise behauptbare Satz laBt sich in Baden mit Hilfe der

alteren Gesteine unmittelbar beweis e n , da wir wegen
der mesozoisch-tertiaren Abtragung bei diesen jetzt in die

tieferen Teile hineinblicken.

In der Gegend von Triberg und Hornberg verzweigen

sich die Granitporphyre auf zahlreichen Nebenspalten einer

Hauptrichtung im erzgebirgischen Sinne als Gangbuschel.

Zwischen dem Kmzig- und Murgtale laufen im nordlichen

Schwarzwald die Granitporphyrgange parallel der Haupt-
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rheintalspalte, welche also damals schon in der gesamten
Verkliiftung als Bruchzone angelegt war, 10—12 km gerade-
aus tiber Berg und Tal und zerschlagen sich bisweilen am
Eande der Granitmassive in viele Nebenaste. Dabei liegt

kein einziger Gang an Oder bei dem heutigen Graben-
abbruch, sondern alle auf idie Seite geriickt. In ihrer

Gesamtheit stelien sie einen tektonischen Vorlaufer, eine
von der 'Kinzig bis nach Baden-Baden reichende innere

rheinische Kliiftung von karbonischem Alter dar.

Der permische Porphyr des Schartenkopfes bei Ober-
kirch im Eenchtal runt auf einem herzynisch, d. h. in der

NW-Richtung zerstuckelten Granitsockel, der wahrschein-
licli den Schlot umfaBt, zum mindesten durch seine Quarz-

gamge mit Eise'nglanzimpragna.tionen zeigt, daB das Gefiige

auf recht breite Zone hin arg gelockert war. Im Achertal

stehen zwei Porphyrstiele (Bosensitein und Kirchhofbuckel

bei Ottenhofen) in einer —W streichenden VerriittungszOne

des Grainits. Bei Lahr liegen die Porphyrkegel und Decken
unmittelbar neben dem jiingeren Hauptgrabenbruche und
stehen daher wohi genetisch mit ihm in Verbindung (Hohen-

geroldseck, Rebio, Kallenwald, Steinfirst). Bei Allerheiligen

schneidet eine sehr scliarfe —W-Verwerfung den Porphyr

des Hauskopfes ab; sie ist ebenfalls der Ausdruck einer

dort gehauft auftretenden Verruttung, innerhalb deren

Bereich die 'Porphyrdecke entstand. Die beiden Porphyr-

stiele im Grundgebirge von Gengenbach fallen in eine

lange, von Norden iiber die Bottenau zum Kinzigtal fiihrende

Bruchzone. die das Relief der Vorberge bestimmt, da sie

im Tertiar auflebte. Mehrfach beobachten wir, daB die

alteren karbonischen Granitporphyrgange gerade unter

dyadischen Porphyrdecken durchziehen, als seien diese auf

den alten, wieder aufgerissenen Fugen gefordert worden;

z. B. sitzt der Porphyrschlot des Bosensteins bei Ottenhofen

auf einem Granitporphyrgang. Die zahlreichen Granit-

porphyrgange unbestimmten Alters, welche den Ausgang
des Munstertales bei Staufen im Breisgau bezeichnen, sind

ausgesprochen NW-SO lorientiert, d. h. in der Spalten-

richtung des gesamten sudwestlichen Schwarzwaldes und
im besonderen des Blauenmassivs. Sie erfiillen also zum
Bau des Gebirges gehorige, alte Fugen und sind keines-
w e g s belie-big in die Gneise eingedrungen, und in ihrer

Verlangerung liegt der bedeutende tertiare Querbruch,

welcher das Schonbergmassiv im Suden begrenzt. Ebenso

weigt sich von der permischen Porphyrdecke des Rappen-
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felsen bei Ottenhofen ein nur 2 m breiter Gang- ab, den ich

5 km weit in ausgepragtem herzynischen Streichen bis hart

an den Rheintalbruch verfolgte. Das ist die Spaltenrichtung

des Freudenstadter Grabens, die in den nordlichen Schwarz-
wald also schon im permischen und wieder spater im post-

mesozoischen Zeitalter eindrang.

SchlieBlich sind sogar die Grenzen der Granitmassive,

soweit wir ;sie klar iiberblicken konnen, tektonische Linien

und diese machtigen Intrusionsm.as.sen durch das Gefiige

ihrer Decke bestimmt worden. Das kleine Nordracher
^lassiv des Kinzigtales liegt im Gneis mit deutlichen,

beiderseitig varistischen Eandern der Linse; das von ihm
westlich eingeschaltete Nordschwarzwalder Massiv schneidet

an einer fast geraden NO gerichtefcen Grenze am Gneis ab,

ebenso das ostlich gelegene Triberger Massiv. Bei den
zwei letzten Grenzen haben wir es nicht etwa mit spater

entstandenen tektonischen Spalten zu tun, was an sich schon

fur die liier behandelte Frage von Interesse ware, sondern
mit primaren Eandern, weil am Nordschwarzwalder Massiv
sich langs des Kolntaktes die basische Schliere des Dur-
bachits und am Triberger Granit die zahlreichen ebenfalls

NO gestreckten Syenite als Differentiationsschlieren zeigen.

Die zwischen den drei Lakkolithen eingeschlossenen Gneise

streichen wie ihre alten Bruchrander und sind senkrecht

dazu zusammengeschoben.
Diese Beispiele lieJBen sich aus den oberrheinischen

Gebirgen beliebig vermehren. Jeder, der in diesen nicht

gefalteten alten Riimpfen die "Verteilung und Lage der

pramesozoischen Eruptiven studiert, gelangt zu dem
EesuLtate, daB ihre Forderung an die Tektonik, dafi die

Gange an die Spalten, daB die permischen Vulkane, soweit

Wir ihre Ausbruchsstellen kennen, an Strukturfugen ge-

bunden sind. Wir wiesen oben dasselbe bei der Mehrzahl

der badischen tertiaren Durchbruche nach. Also darf

niemals das angeblich sichere, an dem schwabischen Uracher
Gebiete gewonnene Eesultat Beancas verallgemeinert,

zum mindesten nicht fiber & c ha t z t werden. Keanz hat

mit Recht darauf hingewiesen, daB der Uracher Vulkanherd

an das Ende des Spaltenzuges des Stuttgart-Cannstatter

Grabens fallt, was jede tektonische Karte Siidwestdeutsch-

lands dartut. Eriimern wir uns daran, daB Kaiserstuhl

und Katzenbuckel an den Enden des eigentlichen Schwarz-

waldrandsprunges stehen, ferner daB Kaiserstuhl- und
Hegauvulkane am Schwarzwaldmassiv die Enden der
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Bruchzone bezeichnen, welche vom Bodensee her iiber den
Bonndorfer Graben nach dem Senkungskessel der Frei-

burger Bucht bogenformig das Gebirge durchschneidet, dann
gelangen wir auch fiir die Uracher Vulkane za dor rich-

tigen Auffassung als gelegen an dem Sudostende eines
bedeutenderen Bruchstreifens, Die Auffassung der Schwa-
bischen Alb als einer ungestorten Tafel wird mehr und
mehr hinfallig; in dem von uns untersuchten badischen
Abschnitte haben wir zahlreiche bedeutende Flexuren und
Spalten, und eine wichtige konnte Beich neben einer aus-

gesprochenen Muldenlinie in dem von ihm kartierten Uracher
Albgebiet nachweisen.

Als die ersten Arbeiten von Branca erschienen, hat

Bergeat den Satz ausgesprochen, die Forderung der Erup-
tiven sei dort zwar auch auf Spalten erfolgt, aber diese

hatten die letzte Decke der Alb noch nicht durchsetzt.

Daher sei nur von den Gasen diese Decke durchschlagen

worden. 4 Die Vulkanembryonen seien also nur schein-
bar unabhangig von Spalten. Dies war auch immer meine
Ansicht, tund Idie genauere Untersuchung gibt uns Becht.

Vor allem habe ich deswegen deli Zusammenhang der alteren

badischen Eruptiven und T i e f e n gesteine mit der Tek-

tonik betont. An den karbonischen Schwarzwalder Granit-

porphyren weisen wir die Spaitensysteme bereits nach,

welche im Tertiar die Lage und die Verbiegungen des

Kheintalgrabens bestimmen, an den permischen Porphyren
die herzynischen Bisse, welche postjurassisch das Gefiige

und das Belief der ostlichen Gebirgsabdachung charakte-

risieren. Gerade weil die Zertrummerung der Tiefenzone

die oberste Sedimentdecke weniger boruhrt hatte, blieb der

Vulkanismus im Uracher Gebiet embryonal und auf Durch-

blasungen und schmale Gange beschrankt. Das ist im
Kaiserstuhl und Hegau anders, weil die Tafel dort wirklich

auch oberflachlich zerbrach. Da-zwischen ordnet sich dem
Grade nach der Katzenbuckel ein. Vom Bies spreche ich

nicht, weil es nach wie vor ein ungelostes Problem ist.

Niemand hat vor Branca an der Moglichkeit von Durch-

blasungen gezweifelt, da wir ja an den italienischen Vul-

kanen solche Erscheinungen lang kannten. Monte Nuovo
bei Pozzuoli, Averner See, ferner die. Eifelmaare sind

ja nichts anderes. In den Phlegaischen Feldern oder bed

Auckland in Neuseeland lieferten die alteren vulkanischen

Tuffe eine dem Malmkalk bei Urach vergleichbare, nur

>otwas lockere Decke, durch welche es bald hier, bald dort
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auspuffte. Der kleine Kegel in den Astroni isfc dem Basalt
des Randecker Maars nach Lage und Dimensionen etwa
gleich und geradeso unten stecken geblieben. Deshalb ware
der Fortschritt durch die Branca schen Arbeiten darin zu
suchen, da,B der Uracher Vulkaotiismus unabhangig ist von
Tektonik, da.B solche, wenn sie dort existiert, erst durch
das Eindringen des Magmas und die Explosionen hervor-
gerufen wurde. Um diese Satze wird sich das Folgende
drehen.

Zunachst erhalten wir als Resultat: Durchblasungen
ohne oberflachliche Spalten kommen vor, sind jedoch nur
eine Nebener.scheinung und beweisen nichts gegen
den Zusammenliaug der vulkanischen Forderungen mit
Spalten und der Tektonik der betreffenden G-egend.

Aus prinzipiellen Griinden ist betont worden, ein Ein-

dringen von Magrnamassen in die Erdkruste sei bei dem
herrschenden Tangentialdrucke unmoglich, offene Risse

konnten nicht existieren und daber aufsteigenden Eruptiven
nicht als Wege dienen, Bagegen ©rscheint sofort als

absolute Widerlegung die Erfiiliung zahlreicher Spalten mit

altere.n Gesteinen, abgesehen von langen Basaltgangen und
permischen Porphyrem Durclibia-sung und Einschmelzung
haben diese kilometerweit im Giebirgsgefuge laufenden

Eruptivgange nicht geschaffen. Els sind echte, ausgefullte

Risse mit glatten Randern oder Breccien durch ZerreiBung;

sie haben die Gesteinserfullung empfangen bei ihrer E,nt-

stehung und daher fallt die Wirkung des Tangentialdruckes

zum einen Teil weg. Zum andern Teil deswegen, weil

die Erdkruste mit ihren vielen und vielfach gestalteten

Schollen ein Sperrwerk darstellt, idas einen erheblichen Druck
aushalt und sogar offene Kliifte gestattet (Erzgang^e), auf

denen in langen Zeiten Mineralabsatz erfolgen konnte.

Das Eindringen in die oberen T'eile der Erdkruste und
das Durchdringen bis zur Oberflache bereitet zunachst in

Baden fur die Eruptiven auch theoretisch gar keine

Schwierigkeiten. Beides erfolgte sowohl im Karbon bis

zur Mitteldyas, als auch im Tertiar zu Zeiten von
Hebungen, also bei einer Auflockerung der Oberflache

unci wahrend verringerten Tangentialdruckes an diesen

Stellen, bzw. gerade durch dessen vertikal umgewan-
d el t e K o m p o n e n t e. Vom Unterkarbon an steigt das

oberrheinische Gebirgsmassiv empor und wird von be-

deutenden Quarzporphyr- und Melaphyr-Eruptionen in seinem

siidlichen Teile begleitet. Es zerreiBt in der Mitteldyas
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in getrennte Schollen und erfahrt vor der umgekehrten
positiven Verschiebung eine letzbe allgemeine vulkanische
Phase, gleichsam als wiirde der Rest des in der Tiefe
intrudierten, noch nicht erstarrten Magmas ausgepreBt
Darauf sinkt das Ganze langsam ein (Untertrias) und bleibt

trotz mancher Schwankungen dabei, bis zum Ende der
Jurazeit. Dies Einsinken ganzer Schollen verdichtete die

Fugen, und wir erhalten eine Period© der vulkanischen Rune,
besonders deswegen, weil sich die oberen karbonischen
Herde erschopft zu haben scheinen. Das Auspressen der
Magmareste in der Unterdyas ist gleichsam ein Vorlaufer

der in der Tiefe schon wirkenden Einsackung, welche im
Zechstein und Untertrias durch die Meerestransgression an
der Oberflache nachweisbar wird. Als die Aufwolbung
Suddeutschlands, welche im Malm langsam einsetzte, durch
die Alpenfaltung energisch gesteigert wurde, kam die

Basaltforderung am Oberrheini iauf den Spalten des Rheintal-

grabens zur Entwickelung; als um den Hegau im Ober-

miocan nach der vorubergehenden mitteltertiaren Senkung
die Aufwolbung einsetzte, geschahen die dortigen phono-

lithisch-basaltischen Eruptionen. Der Zusammenhang von
Hebung und Vulkanismus ist also bei uns klar.

Dies fur Baden abgeleitete Prinzip gilt eigentlich fiir

gainz Deutschlaind und fur alle seine Vulkane, wenn man
genauer zusieht. Da,s Aufsteigen des karbonischen Gebirges

wird durchweg von de!n granitischen Intrusionen begleitet,

die tertiare Hebung Mitteldeutschlands verdrangt die

miocane Sumpfzone und gestattet die Basalteruptionen, die

Hebung des Rheinischen Schiefergebirges vom Pliocan an

erzeugt die dortigen Vulkane. Es gilt diesi Prinzip audi fiir

die Alpen, deren erste karbonisch-dyadische Gebirgsbildung

altere Porphyre und Gratnite schuf, deren tertiare Faltung

von den zahllosen in der Kreide und im Flysch steckenden

Serpentinen, Diabasen, Spiliten usw. begleitet wird. Erst

die machtige Uberschiebung der aufeinandergeschuppten

Ketten unterdriickt den Vulkanismus. Die Hebung des

Karpathenbogens schafft den 'inneren, von der Tatra bis zu

den transsylvanischen Alpen reichenden Vulkangiirtel, die

Auffaltung des Appennins ebenso die innere Reihe vom
Monte Amiata bis Neapel, wobei der Monte Amiata miocan,

Bolsener See pliocan, die Gampagna-Vulkane postpliocan

bis quartar, diejenigen Campaniens quartar bis rezent sind.

Man wird mir aber den im Graben gelegenen, also in einer

stark abgesunkenen Scholle gelegenen Kaiserstuhl als
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Gegenbeweis anftihren wollen. Als derselbe im Mittel-

oligocan tatig war-, befanden sick Schwarzwald und Vogesen
im Beginne der Hebung und der Graben war nicht so tief

wie heute. AuBerdem liegt dieser Vulkan gerade auf
eineni sekundaren Gewolbe im InWern des Grabens, da
der Tuniberg und die eigene innere Sedimentscholie des
Badbergmarmors ostlich einfallen. In dieobermiocane
Auf wolbungsperiode der S c h w a b i s c h e n Alb
g e h 6 r e n auch die U r a c h e r Durchbriiclie und
das Ries; sie sind also kerne isolierten Erscheinungen,
sondern mussen mit dem Hegau zusiammen betrachtet

werden, und Idadurch bekommen wir ein© yaristische, der
zentralalpinen parallele Eruptivzone am und im Rande der
siidlich gekippten Albtafel, vor der die miocane bayrisch-

scliweizer Mulde liegt. Die Meeressedimente reicben als

typische Strandbildungen bis an oder gar iiber die obere
Donau, erreichen heute 800 m iMeereshohe, geben also damit
den unzweif ©lhaf ten Be weds einer Hebung der

Malmplatte. An den Beginn dieser Hebung fallt der
schwabiscbe Vulkanismus und ist ostlich so weit zu ver-

folgen, bis im Frankischen Jura ein neues selbstandiges

Strukturelement zur Geltung gelangt.

Diese Zusammenhange von Vulkanismus und Hebung
oder von Tektonik waren nicht klar, solan'ge man mit
Beanca die Malmtafel einfach bis auf die Hohen
des Schwarzwaldes und bis an den Kraich-
gau ausdehnte. Die Selbstandigkeit der Malmplatte

gegenuber dem Keupervorlande spricht sich indessen klar

in den langen Bruchen1 an ihrem FuBe langs des Neckars
von Horb bis Aalen iaus. Da liegt 'eine Fuge oder iein

Scharnier, das der Alb eine gesonderte Bewegung gestattete

und wahrscheinlich mit dem Vulkanismus genetisch zu-

sammenhangt.
Die Unmoglichkeit, den heutigen Albrand gewissermaBen

in toto vorzuschieben mit der heutigen Neigung, ergibt eine

einfache Rechnung. Der Vulkainschlot bei Scharnhausen

im Cannstatter Keupergraben liegt auf rund 350 m Meeres-

hohe. Da er noch WeiBjuna a enthalt, sollen die Schichten

bis zu diesem darauf gelegen haben, also Lias 50 m, Braun-

jura 200 m, WeiBjura a 100 m
;
zusammen. 350 m, so dafi

eine Hone von 700 m fur die GreUze Malm a/(3 herauskame.

Diese liegt im Gebiet von Kirchheim 700 m hoch und
muBte bei Scharnhausen, im normalen' Fallen der Alb ver-

langert, etwia 1100 m hoch zu erwarten sein. Aus dieseri

14
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Zahlen 700 und 1100 folgt ohne weiteres der bedeutende
Knick; die Alb ist um 400 m aufgebogen gegeniiber
dem Keuperbecken. Nimmt man dieselbe Berechnung bei

Donaueschingen vor mit den dortigen Machtigkeitszahlen
vom Keuper bis Malm y, so gelangen wir auf 1140 m fur

Malm y gegeniiber heute mit 820 m auf der Alb bei Ofingen
und einst verlangert im Fallen bis Marbach. auf 950 m.
Badische Alb und Schwarzwald sind demnach konformer,
was zu erwarten war, weil sie tenger zusammengehoren,
und umgekehrt wie. iauf den Fildern liegt hier die Alb zu

tief, nicht zu hoch, d. h. das Mjassiv ist mehr aufgestiegen

als seine riandliche Decke. Dies pragt sich in der Senkung
des Donaueschinger Eieds aus und entspricht dem, was
wir sonst vom Schwarzwald wissen. Badische Alb und
Randen sind bis zu den Hegauscharnieren nur die auBere

Decke des Gebirgsmassivs; dean am FuBe des Eandens
bei Schleitheim ist Graait erbohrt. Die Vulkanlinie Warten-
berg—Singen ist die Westgrenze der Albplatte als selb-

standiger Gebirgskorper.

Zunachst will ich die Branca sche Rekonstruktion des

Albrandes erledigen. Wir haben fiir seine verschiedenen

zeitlich folgenden hypothetischen Lagen: Eheintal—Kraich-

gau, Kaiserstuhl—Baden, Basel— Wolfach— Ludwigsburg,

Sackingen—Horb gai^ keine Anhaltspunkte. Die Linien

sind rein schematisch konstruiert. Malm fehlt in der

Zaberner Bucht und im Kraichgau in alien tertiaren

Konglomeraten, er fehlt auch nordlich von Freiburg. Der
sogenannte Alpersbacher Schlot hat aus WeiBjura nur

wenige Eollstucke geliefert, so daB diese Scliichteii bei

der Bildung des Schuttes in der Nahe nicht aagestanden

haben. Das Vorkommea selbst ist ein Tertiar schotter,
wahrscheinlich gleichaltrig mit dem unteroligocanen

Konglomerat des Breisgaus am Schwarzwaldrande. Aus
den noch existierenden Malmresten von Basel bis Freiburg,

aus diesem Geroll im Hollental und aus den Juranagelfluh-

schottern auf der Alb bei Geisingen diirfen wir aller-

hochstens auf eine Verlangerung des schwabischen Albrandes
in varistischer Eichtung nach SW bis Basel—Freiburg

schlieBen und nur vor dem Oligocan und Miocan. Denn
im Oligocan war im Eheintal bei Basel der Malm unter

rWasser, im Oberoligocan lagerte sich im Klettgau, am
Eanden und auf der Alb bis Sigmaringen die Untere SiiB-

wassermolasse auf. Die letzte besteht ausgesprochen aus

t o n i g e n Sedimenten oder oben aus alpinen Sanden. Sie
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sieht ganz aus wie umgelagerter Keuper, nicht
wie abgewaschener Wei6jura oder Dogger. Der Braune
Jura lieferte die eocanen Bohnerze, der Keuper die oligo-

miocane altere Molasse und lag also nordUch der heutigen
Alb damals schon bloB. Ob uberhaupt der WeiBe Jura
weiter nordlicli als Villingen—Kolmar je abgelagert wurde,
bleibt durchaus zweifelhaft; sein Hineingreifen in die spater

wahrend der Kreide wieder belebte Senke langs des Bohmer
Waldes beweist dafur nichts. Dagegen zeigt die Haupt-
oolithfazies am Oberrhein, eine typische Flachwasserbildung,

dalS es schon im mittleren Jura auf ider Linie Belfort

—

Lanr resp. Buchsweiler mit den Meeressedimenten zu Ende
ging, d. h. die Schwarzwald-Vogesenachse sicb aufwolbte und
das Meer sicb zuriickzog. Beanca selbst halt die schwa-
bischen Malmriffe fur einen Ufersaum. Somit bleibt

fur die Rekonstruktion der Alb 'nur der Tuffleck bei Scbarn-

hausen siidlicb von Stuttgart mit seinen WeiBjurabrocken
als Beweis iibrig.

Da war ich. denn, als icb die Arbeit wieder las,

erstaunt, daB eigentlicb an diesem Aufschlusse, auf den
ein kiinnes Gebaude von Folgerungen erbaut ist, eigentlicb

nicbts beobachtet wurde als die Einschliisse. Weder ist

die Ausdennung, nocb das Verbandsverhaltnis zum Neben-
gestein, nocb die wirklicbe Natur als Schlot nacbgewiesen.

Das Bohrloch von 4 m Tiefe besagt recbt wenig, gar

nicbts der Stubensandstein, der ja in dieser Tiefe schon

ansteht, also nicht aus dem wirklichen Untergrunde stammt.

Mit dem einmal an Ort und Stelle befindlichen Bohr-

apparat hatte sich die Schuttdecke an vielen Stellen

sicher leicht durchstoBen lassen, so .daB die allgemeine

Form des Vorkommens hatte ermittelt wefden konnen.

MiBtrauisch macht mich vor allem, daB diesem Schlote

alle Triimmer des Untergrundes fehlen; nicht einmal

Muschelkalk, der in dieser Gegend ziemlich sicher im
Untergrunde steckt, wurde gesammelt, auch nicht Lias a,

der noch heute die Decke auf dem Keuper darstellt. Erst

vom Lias s an ist eine vollstandigere Eeihe bis zum
Malm a in Fragmenten vorhanden. Unter diesen Umstanden
frage ich mich: Ist dieser Tuff wirklich eine Rohre und
nicht etwa ein eingesackter obermiocaner Aus wurf stuff?

Beanca erortert zwar die Moglichkeit eines Wasser-

transportes, einer glazialen Entstehung, an die allernachst

liegende fur einen ^Trockentuff", wie er das G-ebilde selbst

nennt, scheint er aber nicht gedacht zu haben. Wenn in eine

14*
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Keuperdoline der Arietenkalkplatte viilkanischer Brockentuff
hrneinregnet und von den Seiten hineingeschwemmt wird, ist

er vor der Abtragung sicher, und zwar je tiefer er einsackt,

durcb Vertiefung des Erdfalls. Solche Keuperdolinen sind

in tektoniscb gestorten Gebieten, wozu die Scbarnhauser
Gegelnd gehort, baufig, weal dort der Gips besonders rascb
berausgelaugt wird. In der Sudwestecke des Blattes

Geisingen kartierte Schalch mitten im Gipskeuper zwei
Schollen von u'nterem Lias, rings isoliert und eingesunken,
deren groBere ca. Vie qkm Flaciie einnimmt. In diesem
Ealle nennt Branca das Vorkommen, aus welchem die

weitgebendsten Scblusse gezogen werden, „ein armseliges

Fleckehetn Tuff, angeklebt an das Talgehange". Das kann
doch sehr wobl eine Keuperdoline sein, welche mit 7 m
Tiefe zablreicbe alndere Erdfalle nicbt erreicht. In Baden
kenne icb viele derartige Gebilde, z. B. im Dinkelberg und
bei Hagen unweit Lorrach. Der bei Schopfbeim gelegente

periodische Eichemer See iibertrifft an Volumen1 die Scbarn-

hauser Tuffmaslse erheblich. Die k 1 e i n e n WeiBjura-
brocken bieten dalnn gar keine Schwierigkeit; an heftigen

Aschenausbruchen bat es bei Uracil und am benacbbarten

Albrande nicbt gefehlt. Weil bedeutonde Scblote im Braunen
Jura sitzen und iiber diesen' Schichten sich Albschutt aus-

dem unteren Malm in eckigen Brocken immer angehauft

hatte, vermag ein Ausbruch unmittelbar vor der Alb-

steilstufe die bei Scharnhausen beobacbteten Triimmer als

Aschenregen obne weiteres zu liefern. Auf den Appennin-
tafeln bei Bienbvent liegen 'aucb Rapilli des Vesuv. Mcnts
beweist bisber zwingend, daB 'der Albrand jemals wesentlich

weiter !nordwarts lag als heute.

In der Ausscbaltung a;nderer Erklarungen war an sich

schoto. der Gedanke einer Veiiangerung der Alb nach Norden
etnthalten; nur wenn man der Keupergegend ein durchaus

abweichendes Belief zuschrieb, bot das Vorkommen bei

Scharnhausen dem Verstandnisse Schwierigkeiten. Es feblt

jedoch am Griinden dafur, dies mittelschwabische Land im
Miocan wesentlich anders zu demken als heute, bocbstens

war die Lias|platte aaisgedehnter und einbeitlicber. Gab
es dean im Miocan iiberhaupt einen Albrand?
Vor Ende des Obermiocans kaum.

Oben auf der Alb' finden wir die mittelmiocanen Meeres-

sedimente bei rund 800 m Meereshohe. Es sind typische

Strand absatze mit Pholaden, Braindungskehlen, Schnecken-
grus, Algenkrusten usw. Sie zeigen also, wenn man nicht
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einen absolut anderen Stand des miocanen Meeresniveaus
annehmen will, diafi die Albplatte damais.um 800 m tiefer

lag. Dam it fallt der heutige A 1 brand fur
jene Zeit ganz weg. Zu sagen, die Serie der Malm-
schiehten war im Mitteltertiar noch vollstandiger und deshalb
selbst trotz einer Senkung um 800 m ein wirklicher Steil-

rand vorhanden, geht deswegen nicht, weil das litorate

Miocan bereits auf WeiBjura a bei Geisingen, auf unterem
Beta oder Gammamergel bei Immendingen usw. ruht

>
d. h.

diese Scliicliten striclien damals im Meeresniveau aus und
wurden nicht mehr von den hoheren Malmstufen uberlagert.

Diese hoheren Banke, nicht WeiBjura a sind die Ursache
des heutigen Steilrandes; sie lagen damals im Meeres-
niveau. Vorausgesetzt, daB die allgemeine Lage im Keuper-
becken annahernd gleich geblieben sei, ergibt sich. daB
das schwabische Becken, wenn es in dem Mittelmiocan an
der Senkung teilgenommen hatte, ebenfalls tief imter dem
Seespiegel gewesen ware. Aber weder im Kraichgau, noch
im Rheintalgraben sind irgendwelche marine oder brackische

Seclimente des Mittelmiocans vorhanden. Am Kraichgau-

rande bei Bruchsal fiihrt das Untermiocan Muschelkalk-

gerolle, so da.B diese tieferen Lagen schon bloB lagen. Im
Frankischen Jura ist ebenfalls kein marines Mittelmiocan

vorhanden. Alles dies weist darauf, daB das Gebiet

nordlich der Albtafel vom Siidschwarzwald an bis zum
Fi^ankischen Jura in die miocane Einmuldung nicht ein-

bezogen wurde.

Die S e 1 b s t a n d i g k e i t der Alb region folgt ferner

aus der Verteilung alterer Sedimente: der Buntsandstein

nimmt am Randen auf 5 m ab
;

der Muschelkalk fehlt

im ostlichen Teil, so daB der Keuper ubergreift; der

Granit des Ries gibt eine alter© Schwelle an, die Malm-
riffe das flache Wasser des Jurameeres. Germanische und
alpine Trias waren dort auf varistischer Linie durch eine

solche Barre bis zu gewissem Grade geschieden. Die

Trennung war also schon alt angelegt. Wahi^scheinlicher

ist, daB die Neckarlinie von Horb bis Aalen bereits damals

als tektonisches Element beide Gebiete trennte und die

Verteilung der SchichteU bedingte. Bkauhauser zeigte

neuerdings, daB die Lehmverwitterung der schwabischen

Muschelkalkplatte bis in die Kreide zuruckgehen' kann, und
damit harmoniert wieder, daB im Breisgau, also in der

Verlangerung der Albtafel nach Siidwesten zur Eocanzeit

oberer Malm nicht mehr existierte, da dessen Reste im
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Bobnerz feblen, dafi zur Unteroligocanzeit Hauptoolitb und
sog-ar schon Muschelkalk blofi lagen1

. Wo und wie man
die Sacbe lauch anfafit, immer stimmt die BRANCAscbe
Rekonstruktion mit den Tatsachen nicbt.

Ein wicbtiger Punkt wurde taocb gar nicbt beriibrt, die

Selbstandigkeit der Scbwarzwaldmasse, welche beweist, da.fi

wirklich die Suddeutscben Gebirgsschollen sole-he vonein-

ander vollkommen abweicbende Bewegungen vollzogen, so

dafi der Schlufi aus einer auf die andere meist unzulassig ist,

dafi also Niveauveranderungien der Albplatte ihre weitere

Nachbarscbaft gar nicbt beriibrt zu haben braucben. Bei

der Grabenbildung am Oberrhein steigt der Schwarzwaldkern
auf und bat dies bis beute fortgesetzt. Der Scbonberg
bei Freiburg tragt in] rund 600 m Hobe eingesunkenes oli-

gocanes Kouglomerat, das einst annabernd im Meeresniveau
abgelagert wurde. Also der Westrand des Gebirgos ist im
Miocan geboben, wahrend der Ostrand sank, so dafi auf

den Randen und den Malm bei Geisingen sicb das miocane
Ufersediment ablagerte. Daber bat das Feldbergmassiv

seinen Dogger-, Lias- und Keupermantel als Juranagelflub

in das Hegau abgescniittelt. Seit dem Oligocan haben der

mittlere und hordlicbe Scbwarzwald nicbts mebr mit der

Scbwabiscbeia Alb zu tun und selbst der sudlicbe Abscnnitt

ist nacb seinen Faziesbildungen scbon von der mittleren

Doggerzeit an ein abgesondertes Gebiet gewesen. Die Hegau-
vulkaine von Singen bis zum Wartenberg bezeicbnen deutiicb

die Grenze beider Scbollen, wie Wartenberg—Uracb—Bies

und in groBen Ziigen die Scbeidelinie zwischen scbwabi-

schem Keuperbecken un'd Alb andeuten.

Icb gelalnge damit zu dem Resultate: ein Albrand,

wie Bkanca ibn rekonstruierte, und damit ein Verwitte-

rungsruckgang desselben baben me existiert. Der beutige

Albralnd ist ein vollig neues Gebilde, entstanden durcb

Aufwolbung der vorber abgesunkenen Malmplatte. Diese

Aufwolbung gescbab im Obermiocan langs der Neckarhnie
unter Begleitung vulkaniscber Erscbeinungen als Folge des

Alpendruckes und in der Ricbtung NO—SW und 0—W,
wie aucb die Alpen verlaufen. Das Uracber Gebiet liegt

gerade nordlicb der Stelle, wo die Alpenfalten an der

Bodensee-Mundung des Rbeins gegen Osten umbiegen.

Scbbefilicb ware lauf eine fur mancbe der Uracber

Vulkanembryonen aus dem vorigen sicb ergebende Er-

klarung binzuweisen. Bkanca betont, daB die Albplatte

nahezu eben sei, daB in ibr vollig ausgeglicben die Schlote
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steckten ohne die Spur von Vulkankegpeln oder typischen
Maarbildungen. Das Randecker Maar bleibt eine Ausnahme.
Die Amvesenheit von Tuff auf der Kalkhochflache beweist
an sich n i c h t die Existenz eines Schlotes. Manche Vor-
kommen mogen die Ausfiillung von irgendwelchen Ver-
tiefungen sein, von irgendwelchen Rissen, die den sich

hebenden Albkorper und besonders dessen Rand durchzogen.
Bewegungen gerade des Albsteilrandes sind nach dem eben
Auseinandergesetzten sicker anzunehmen, und dabei brechen
und reiBen sprode Kalke am leichtesten, ohne daB es sich

um echte Verwerfungen, d. h. um betrachtliche Ver-
schiebungen der Rander zu handeln braucfit. War eine

Tuffdecke vorhanden oder entstanden diese Aschenmassen
gleichzeitig mit der Aufbiegung und Zerspaltung der Platte,

so muBten sie durch Wasser, Erdbeben oder unmittelbar
beim Niederfallen in Fugen und Locher hineingeraten mid
waren dadurch vor Abtragung geschiitzt. Was wir am
Steilrand heute sehen, sind alles 'neuere Anschnitte eines alten

vermschten Reliefs, und Spaltenausfullungen erscheinen

uns daher als Gange oder als Rohren. Echte Ausbruchs-
kanale miissen dort existieren, sonst hatten wir keine

aerischen Tuffe, aber a 1 1 e Vorkommen so aufznfassen, fehlt

der Beweis. Dieser ist nur fiir das Randecker Maar und
diejenigen Rohren wirklich erbracht, in denen Basalt steckt

oder Kontaktersckeinungen an den Wanden auftreten.

BesaBe die Schwabische Alb das hone, von Branca an-

genommene Alter, so miiBten Taler vorhanden gewesen
sein, ferner Dolinen und Wassergange in den Kalken und
alle diese hatten die Tuffe geschluckt. Die eocanen Bohn-

erze mit den Saugetierresten (Frohnstetten) stecken ebenso

in den Kalken auf schmalen gangartigen oder schlauch1-

formigen Hohlraumen, sind auch von oben hineingefiihrt,

und niemand redet mehr von aufsteigenden Quelladern!

Kiesinseln und Terrassen bleiben als ehemalige Talreste

stehen, bilden Knppen und Vorspriinge an Gehangen; wieviel

leichter kann dies geschehen mit von oben niedergefallenen,

ernst gleichmaBig ausgebreiteten oder lokal besonders stark

angehauften Tnffen? Sie erfiillen jede Vertiefung des

Bodens, ebnen sie aus und treten spater iiber solchen alten

Lochern als Hiigel hervor, da sie widerstandsfahiger sind.

Die abgebildeten Aufschliisse lassen sich in der Mehrzahl

auch auf diese Weise verstehen und einfach erklaren, be-

sonders die an den Talflanken. Es entspricht dies zum
Beispiel der Einebnung der Jasmunder Senonschollenland-
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schaft durch Diluvium. Eine neue, zum Neckar gehende
Entwasserung schlug andere Wege ein und schonte dabei
wegen der ianderen Ablaufbedingungen einzelne Telle der
Tuffdecke. In den 135 Vulkanembryonen stecken daher
wohl heterogene Dinge, die. keineswegs alle auf gleiche
Weise entstandem zu sein brauchen.

Die Einebnung der Alb ist an vielen Stellen mittel-
miozain, lain binderen vielleicht alter, namlich dort, wo der
Bohnerzlehm laufruht. Sie geht mit dem 1 letzten bis in1

die
Kreide zuriick. Mit den Vulkanausbriichen' Und den Be-
wegungen entstaind jaber sofort ein neues Relief. Bei
Geisingen (Hinterried) fand Schalch Reste eines ober-
miocanen Teiches mit Auswurflingen des Wartenberges am
Gehange. Nicht weit davon eiUe Serie von Sufiwasser-
sedimenten etwas groBerer Ausdehnung und, was bemerkens-
wert ist, beide in und alri heutigen T'alern (Pfaffental).

Der Howemegg-Vulkan bat in der Juratafel unter oder neben
sich ein SuBwasserbecken mit Tuffen', das in der Richtung
der Immendinger Fle>xur liegt. Auch der Tuff der Mauen-
heimer iMuhle lam Howenegg erfullt ein groties Loch lam

Ende eines heutigen Tales, welches 'auf den Howenegg
zufuhrt. Also moglich sind derartige Bildungen' in solcher

Periode und in solchem Gestein.

Ich hole tnacli der BKANCAsehen Liste urid Karte die

Basalte und basaltfuhreinden Stellen als allein eindeutig

heraus und vergleiche ihre Lage mit dem, was die

Reich sche Dissertation uns lehrte.

Reich konstatierte erstens lauf dem Ruckeri der Teck
eine N—S laufende sich im Norde'n! gabelnde Verwerfung
auf und neben welcher zahlreiche Tuffstellen liegen. In

die Verlangerung ihres ostlichen Astes fallt der Basalt des

Kraftrains (Nr. 126 der BKANCAschen Karte). Das {Tal

von Owen ist eine ZerreiBung mit wechselndem Verwerfungs-

sinn, also keinJ eigentlicher Bruch, sondernl nur eine Klaff-

spalte Und geht dem Teckbruche parallel. In diesen Klaff

zieht direkt 'hinein die Linie, welchie den Grabenstetter

Basaltgang (Nr. 126) ,mit dem Owener Basalt (Nr. 49)

verbindet, wiederum genau parallel der TeckverwerfUrig.

Ohne Schwierigkeit sind dieser Linie die Basialte bei Gruorn
(Nr. 136) und (Nr. 20) bei Bafbrunn'en lanzugliedern. Eine

dritte Barallele deuten uns die Basalte von! Bettenhardt

(Nr. 96) und bei Blohm (Nr. 127) an, wobei zu bemerken
ware, dalS idas Schichtstreichen bei Neuffen ebenfalls nach

Siiden umbiegt und der Albsteilrand plotzlich von Neuffen
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bis Urach nordsiidlich verlauft. Er ist also Ausdruck cines

Wechsels im inneren Gefiige.

Zweitens wies Reich eine Muldenlinie nacli, die varis-

kisch NO—SW von Schopfloch nach Uracil zielit. Auf und
bei dieser haben wir den Basalt von Gutenberg- (Nr. 43)

und von Urach. (Nr. 125). Eine damit parallele Linie

verbindet den Basalt der Buchhalde (Nr. 38) und den des

Dietenbuhls (Nr. 36) ; als dritte Parallele tritt die Zone
der warmen Quellen durch Bottingen (Nr. 2 und 3) und
Laichingen (Nr. 1) hervor. Nordlich von1 Urach bezeichnen

die Durchbruche bei Pfullingen (Nr. 122), Hofwald (106),

Jusliof, Bettenhardt (Nr. 96), vielleicht sogar Krautrain (76)

eine vierte T7aristische Linie des Untergrundes. Solche

diirfen wir vermuten, well das vorliegende Keupergebict

des Neckarlandes in gerade dieser Richtung zerstiickelt ist,

weil dies die Scharnierrichtung und Linie der Alb darstellt.

Ist die mit dem Cannstatter Graben harmonierende
Spalte bei Uracil richtig, welche Reich vermutet, so ist

audi der letzte Gang (Nr. 127) wieder zwischen zwei
anderen (Nr. 55 Jusliof und Nr. 128 Urach) durcli eine

tektonische Linie eingefiigt. Nehnien wir an, daB auf diesen

annaliernd parallelen Linien, welche die Basalte uns an-

deuten, tiefer unten Magma eingedrungen und erstarrt sei,

so erhalten wir ein Basaltgangbuscliel nacli Art der Granit-

porphyre im Triberger Gebiet oder der Ganggranite auf

Blatt Oberkirch. Solche in der T'iefe erstarrten parallelen

schmalen Diabasgange kenne ich von Bornholm und Schonen,

auch dort in enger Beziehung mit den tektonischen Linien,

z. B. mit der Westkuste Bornholms, deren Abbruch sie

parallel laufen bis weit In da's Innere hinein.

Man sieht, die Unterbringung der als solche erkennbaren

e c h t e n vulkanischen Durchbriiche auf tektonische Linien,

deren Richtungen i m G e b i e t e s e 1 b s t nachgewiesen sind,

macht gar keine Schwierigkeit. Kranz hat Ahnliches

versucht, ging aber von auBen lieran, wahrend natiirlich

solches Vulkanareal nur aus seinem eigenen Bau betrachtet

werden darf. Es zeigt sich, daB die herzynischerl Spalten

des Cannstatter Grabens in dem bisher allein genauer

kartierten Abschnitte bei der Teck zurucktreten. Der Krieg

hat leider verhindert, daB die Nachbargebiete in gleicher

Art vorgenommen wurden.

Wir haben bei Urach folgende tektonische Elemente:

1. den allgemeinen nordostlichen Verlauf der Albplatte, die

ebenso gerichteten Spalten an ihrem PuB im Neckartal und

4
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die damit parallelein Verbiegungen odor Durchbrucbslinien
in dor Tafel selbst; 2. den herzynisch gerichteten, am
Neckartal abstoBenden Gannstatter Keupergraben mit seinen
vielen Bruchen; 3. eine nordsudlich gerichtete Zerspaltung
der Kalktafel rechts und links vom Laufertal und in diesem
selbst. Dazu kommt 4. die Umbiegung der Alb in —W-
Eichtung nordlich von Kirchheim, welche sich im Filztal

auspragt und lauf solche iStrukturlinieri hinweist, weil dessen
isolierte, —W laufende Doggerschollein absolut nicht zur
Albtafel passen. Sie liegen 3,5—6 km vor dem Steilrande

und sinken, statt anzusteigen, nach Norden ' ab, von 400 m
auf 355 m. Dadurch kommt ©s, daB die auBersten Schollen

urn mehr lals 100 m zu tief liegen, wenn wir die Alb iii

ihrem Normalfallen nach Plochingen zu verlangern. Wie
gegeniiber Scharnbausen ist die Alb auch nach Norden
an dieser Stelle aufgewolbt oder aufgebogen.

Diese vier Eichtungen treffen wir in Suddeiitschland

immer wieder ian: 1. Im Hegau haben wir don varistisch

streichenden Sedimeutzug, don berzynisch streichenden

Bodenseegraben, die —W laufende Hegauflexur nebst

mittlerem Bonndorfer Graben, die N—S gerichteten Elemento
der Flexur bei Immendingen und am Donaueschinger Bled,

die Vulkatnlinie und Verwerfung Singen—Magdeberg resp.

Howenegg. 2. Bei Bregenz stoBen Bayrische Alpen, Churer
Eheinlinie, nordostlich streichende Schweizor Alpen und dor

herzyinische Bodensee zusammen. 3. In dor Freiburger

Bucht vereinigen sich die variskische Elzlinie, dor N—

S

streichende Eheintalgrabe'n, das —W laufende, einem
Graben entsprechende Dreisamtal und die herzynischen

Bruchlinien der Emmendinger Vorberge und des Schonberg-

maissivs. 4. Bei Lorrach (nordlich von Basel) selien wir

die N—S gerichtete Bheintalflexur, den herzynischen Ehein-

felder Bruch und die —W gerichtete Wiesentalverwerfung

zusammenstoBen, wahrend der Isteinor Klotz. variskisch go-

brochen ist. Wir haben dassolbo 5. im Kinzigtal am Knick
von Haus'ach, 6. bei Waldshut, 7. bei Donaueschingen und
an vielen landeren tektonisch bemerkensworten Stellen.

Dieser Vergleich lehrt ohne lange Worte, daB die Sp alten-
z u g e utnd Biegungslinien bei U r a c h nicht
lokale Erscheinungen, nicht durch den
Lakkolithen hervorgebracht sind, vielmehr

dieser cine schwache Stelle zum AufdringOn benutzte.

Das Uracher Vulkangebiet ist also dem Kaiserstuhl oder

dem Hegau in seiner tektonischen Aniago durchaus analog,
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nur hatte der Vulkanismus nicht die Kraft, die Sediment-

decke voll zu durchschlagen und einen Vulkan nach Art des

KaiserstuhLs zu schaffen. Auch bei diesem hinderte der

Kalkklotz des Badberges die freie Ausbildung • der vulka-

nischen Formen, was drittens im Ries mit dem Granit der

Fall ist. In einem solcheii Gesamtpilde des suddeutschen

Vulkanismus und der Tektonik seines Schauplatzes bieten

die Uracher Durchbruche. viel weniger Merkwiirdiges, als

wenn main sie isoliert betrachtet. Der begangene Fehler

liegt damit klar.

13. Uber die Tiefbohrungen von Hirschgarten

bei Kopenick und Gr.-Lichterfelde bei Berlin.

Von Herrn Kurt Htjcke in Templin (Uckermark^.

In dem Nachiasse des Ende Mai dieses Jahres zu

Berlin verstorbenen Herrn G. Schacko, der zuerst auf

malakozoologischem Gebiete bekannt wurde, sich. aber spater

dem Foraminiferenstu<num zuwandte, fand ich Briefe, aus

denen hervorgeht, daB Herr Schacko fiir Herrn Landes-

geologen Berendt seinerzeit eine Untersuchung der Bohr-

proben der Tiefbohrungen von Hirschgarten und Gr.-

Lichterfelde auf ihre Mikrofauna ausgefiihrt hat. AuBerdem
faind ich Aufzeichnungen Schackos tiber- .das Ergebnis

seiner Untersuchungen und eine Beihe von Bohrproben.

Letztere sind kurzlich mit der Schackoschen Sammlung
durch Kauf in den Besitz des Koniglichen Museums fiir

Naturkunde zu Berlin iibergegangen. Da nun einerseits

iiber die Bohrung Hirschgarten bisher nichts bekannt ge-

worden ist, auBer einer gelegentlichen Erwahnung im
Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Mecklenburg Bd. 50, 1896, Seite 162 ff. und Seite 282 ff.

durch Schacko selbst, andererseits die bisher iibliche

Deutung der tiefsten Schichten des Bohrloches zu Gr.-

Lichterfelde als Paleocan durch die ScHACKOschen Unter-

suchungen in Frage gestellt wird, halte ich es bei der
Wichtigkeit der beiden genannten Bohrungen fiir unsere

Kenntnis von dem tieferen Untergrunde Berlins und seiner

Umgebung fiir angebracht, (die Tatsachen zu veroffentlichen,

die sich aus dem ScHACKoschen NachlaB iiber die Tief-
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