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Wegen der vorgeriickten Zeit verzichtet Herr Beeg fur

diesen Abend auf dio Abhaltung seines angekundigten
Vortrages.

v. w. o.

Pompeckj. Schneider. BArtling.

Briefliche Mitteilungen.

12. Der Rabutzer Beckenton und das Alter

seiner Hangendschichten in Beziehung zur

Ausdehnung des letzten Inlandeises.

Von Herrn K. Keilhack in Berlin-Wilmersdorf.

(Mit 2 Profilen und einer Kartenskizze.)

Zwischen Halle und Leipzig, 5 km nordlich von der
Eisenbahn, liegt das kleine Dorf Rabutz, in dessen Nahe ein

Tonlager aufgeschlossen ist, welches seit vierzig Jahren in

der geologischen Literatur besprochen wird und in den
Letzten zehn Jahren durch drei groBere Arbeiten von Siegert
und Weissermel, C. A. Weber und W. Soergel1

) aufs neue
in den Mittelpunkt des Interesses geriickt ist. Es handelt

sich bei den Rabutzer Beckentonen urn zwei wesentlich ver-

schiedene Fragen: 1. um das Alter des Beckentons selbst,

und sodann 2. um die Stellung der Schichten in seinem

Hangenden.
Die Frage nach dem Alter darf durch die sorgfaltigen

stratigraphischen Arbeiten Siegerts, Webers und Soergels

*) Siegert, L., und Weissermel, W. — Das Diluvium
zwischen Halle a. S. und "WeiBenfels. Abh. Kgl. PreuB. Geol.

Landesanst. N. F., Heft 60, 1911. — "Weber, C. A. — Die Pflanzen-
welt des Rabutzer Beckentons und ihre Entwicklung unter Bezug-
nahme auf Klima und geologische Vorgange. Bsibl, z. d. bot.

Jahrb. Nr. 120, 1916. — Soergel, W. — Der Rabutzer Beckenton.
Oeologie, Palaontologie, Biologie. Halle, Gebauer-Schwetschke,
1920.
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wohl in dem Sinn als endgiiltig geldst betrachtet werden,
daB es sich hier um jiingeres Interglazial handelt, welches
durch die von Weber nachgewiesene floristische Aufein-

anderfolge und durch die SoERGELschen Untersuchungen der
Wirbeltierfauna als in einem von unten nach oben immer
warmer werdenden Zeitabschnitt abgelagert nachgewiesen ist.

Ich werde mien daher hier ausschlieBlich mit der
zweiten Frage beschaftigen, dem Alter der hangenden
Schichten des Tons. Bereits 188D hatte K. v. Fritsch diese

Deckschichten fur Grundmorane gehalten. Siegert glaubte

ebenfalls, mit Sicherheit Grundmorane dariiber nachgewiesen
zu haben, und Soebgel hat in seiner letzten Arbeit diese

Hangendschichten ebenfalls fiir glazial erklart. Da nun der

Beckenton jiingeres Interglazial ist, so kann das dariiber-

liegende Glazial nur auf die letzte dentsche Eiszeit bezogen
werden, und es ergibt sich daraus der weitere SchluB, daB
die amtliche geologische Kartierung Norddeutschlands mit

ihrer jetzt angewandten Ziehung der Grenzen der letzten

Eiszeit irrtiimlich ist, und daB die letzte Inlandeisbedeckung

Norddeutschlands um mindestens 60 km weiter nach Siiden

gereicht hat als bisher angenommen wurde. Diesen Unter-

schied der Auffassung zu klaren erschien mir so wichtig,

daB ich im Januar d. J. unter Zuziehung der mit den Ab-
lagerungen im Grenzgebiet der letzten Eiszeit besonders gut

vertrauten Herren Dr. Wiegers und Dr. Stoller eine noch-

malige eingehende Besichtigung der jetzt leidlich aufge-

schlossenen Grube vornahm. Der Direktor der Sachsischen

Geologischen Landesanstalt, Herr Prof. Kossmat mit den

Sektionsgeologen Dr. Pietsch und Dr. Grahmann schlossen

sich der Begehung an, da die Losung der Frage auch fiir

das nordsachsische Diluvium von groBter Bedeutung ist.

Die Schichten, die sich als Einlagerung in und als Auf-

lagerung auf dem Rabutzer Beckenton befinden, sind von

Soergel so genau und eingehend beschrieben worden, daB
ich mir eine Wiederholung an dieser Stelle erspai^en kann.

Es handelt sich hierbei um Bildungen, die keinen rein

glazialen Eindruck machen, die zwar beim ersten Anblick

den Charakter einer Grundmorane zu besitzen scheinen, bei

naherer Untersuchung aber sich von echten Grundmoranen
wesentlich unterscheiden, und zwar durch den auBerordentlich

sandigen Charakter des Bindemittels der einzelnen, massen-

haft in dem Gestein zerstreuten kleinen Greschiebe, vor

alien Dingen aber durch die vollige Abwesenheit von mehr
als faustgroBen Geschieben und von groBen Blocken. Alle
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in der Grube liegenden Geschiebe entstammen mit Sicher-

heit der liegenden Grundmorane. Es ist ganz zweifellos, daft

alle drei genannten Gelehrten sich zunachst heftig an dieser

ungewohnten petrographischen Beschaffenheit gestoBen
haben, da sie sich weder mit Fluvioglazial, noch mit einer

reinen Grundmoranenablagerung vertragt.

So sagt Siegeet (a. a. 0., S. 304): „Bei der Unreinheit

dieser Produkte liegt der Gedanke nahe, daB wir es hier

mit eingeschwemmten Massen aus der Nachbarschaft zu
tun haben, doch laBt sich solches keineswegs zwanglos
erklaren. Diese sandigen Schichten liegen nicht nur in der

schmalen Kinne selbst, sondern greifen auch noch weiter

nach iiber den benachbarten Sand des Dieskauer Stadiums
hinweg, wie der AufschluB der groBen Sandgrube direkt

ostlich neben der groBen Tongrube zeigt; dabei stecken

in der Sandschicht bis iiber faustgroBe Gerolle. Nun ist

aber die Gegend fast eben, es fehlen alle auch nur einiger-

maBen steilen Hange, von denen der Regen derartige Massen
von Sand und Lehm mit groBen Gerollen hatte herab-

befordern konnen. Man wird daher diese wohl als echtes

glaziales Diluvium auf primarer Lagerstatte ansehen

m ii s s e n , dessen Habitus nur infolge seiner wasserundurch-

lassigen Unterlage stark verandert ist."

Weber schreibt (a. a. 0., S. 41): „Auch ich habe
zwar im Felde den gleichen Eindruck gewonnen [wie

Siegeet], da die jetzigen Gelandeverhaltnisse nicht den

geringsten AnlaB dazu bieten, an abgesturzte, abgerutschte

oder abgeschwemmte Massen zu denken, allein wenn man
erwagt, daB nach genanntem Forscher die moranische Deck-

schicht uberall iiber dem Beckenton vorhanden ist, so mag
es doch nicht unerwiinscht erscheinen, sein diluviales Alter

auf einem anderen Wege zu priifen."

Soeegel endlich sagt (a. a. 0., S. 31) : „Es konnen selbst-

verstandlich erst recht nicht genug Niederschlage vorhanden

gewesen sein, um auf weite Flachen iiber 1 m Sande und
kiesige Sande aufzuschwemmen. Es ist auch aus einem

anderen, von Siegeet schon genannten Grunde ganz un-

mo&lich. Es fehlen in dem ganz flachen Geiande, das

am Ende der letzten Interglazialzeit, also einer Denudations-

periode, nicht wesentlich starker als heute geglieJert sein

diirfte, die wichtigsten Vorbedingungen zur Abschwemmang
dieser Gesteinsmassen; groBere Hohe mit hinreichend

steilem Boschungswinkel."
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Daraus ergibt sich ganz klar, daB alle drei Eorscher
zunachst die Moglichkeit ins Auge gefaBt haben, daB es sich

hier um umgelagerte Massen handeln konnte, die nach-
traglich, ohne Mitwirkung eines neuen InlandeisvorstoBes

iiber dem Ton abgelagert sein konnten, und nur die voll-

kommene Ebenheit des Gelandes hat sie dazu gezwungen,
notgedrungen glaziale Mitwirkung anzunehmen, unter

welcher Annahme selbstverstandlich keine andere Moglich-

keit vorhanden war als die, daB es sich eben um Ab-
lagerungen der dritten und letzten Norddeutschen Eiszeit

handelte, und daB diese Inlandeisdecke mindestens bis in

das Grebiet von Rabutz nach S vorgestoBen war.

Zwei Umstande sind dabei besonders auffallend; erstens

die Tatsache, daB es nicht moglich war, dies jiingste Glazial

an anderen Stellen des doch so auBerordentlich sorgfaltig

kartierten MeBtischblattes Dieskau und auf den nordlich

und ostlich davon folgenden, ebenfalls geologisch aufge-

nommenen Blattern nachzuweisen, so daB quadratmeilengroBe

Gebiete norddeutscher Lands chaft, in welcher die Denu-
dation seit der letzten Eiszeit nur eine auBerordentlich

geringfiigige Rolle gespielt hat, von einem Inlandeis be-

deckt gewesen sein sollen, welches nur auf einer Flache

von einigen Morgen GroBe und zwar nur iiber dem
Verbreitungsgebiet des Beckentons und seiner

allernachsten Umgebung erkennbare Ablagerungen hinter-

lassen haben sollte.

Ferner ist die Tateache auffallig, daB keiner der drei

Forscher versucht hat, auf Grund der heutigen Verhait-

nisse und unter Benutzung der genauen Kartierung der

weiteren Umgebung, die Landschaft zu rekonstruieren, wie

sie unmittelbar nach dem Verschwinden des zwei ten In-

landeises und vor Beginn der Ausfiillung des Rabutzer

Beckens durch Ton ausgesehen haben muB, und doch laBfc

sich gerade in diesem Gebiet eine solche Rekonstruktion

mit groBer Sicherheit ausfuhren.

In der Abhandlung von Siegert und Weissermel sind

auf Tafel 11 von Herrn Weissermel die Asartigen Saniziige

auf Blatt Landsberg und in der Nordhalfte von Blatt Dieskau

dargestellt worden. Die groBe Geschiebemergelplatte, die sich

zwischen Halle, Landsberg und Leipzig ausdehnt, ist durch-

zogen von mehr Oder weniger nordsiidlich gerichteten

echmalen Sandzugen, die sich -na3h S hin mehrfach ver-

zweigen. Einer von diesen ZQgen verlauft westlich, ein

zweiter ostlich in unmittelbarster Nahe des ebenfalls nordsud-
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lich gestreckten, schmalen Rabutzer Tonbeckens (Abb. 1). Herr
Weissermel beschreibt (a. a. 0., SL 281 u. folgi.) diese

Sand- und Kiesziige und ihren langgestreckten, vielfach

gewundenen Vorlauf sear genau und ebenso ihre Lagerungs-

beziehungen zumJ Geschiebemer'gel. Ich habe einen Toil

seiner Kartendarstellung, soweit er uns
hier interessiert, erganzt durch die

entsprechenden Bildungen der ostlich

anstoBenden Gebiete auf den Blattern

Brehna und Zwochau mit den Auf-

nahmen von E. Pigard in Fig. 1 wie-

dergegeben.

W. sagt: „Bald legt sich der Sand
auf den Geschiebemergel auf und er-

scheint aufgeschuttet, bald wieder keilt

der Mergel auf den Sand hin aus, zu-

weilen lappig am Hangenden der Sand-

hohen hinaufgreifend. Nicht selten

verzahnen sich beide'miteinander oder

sie gehen durch. Vermittlung lehmiger

Sande ineinander iiber. An einigen

wenigen Stellen wurde in tiefen Gruben-

aufschliissen unter dem Scbotter wieder
Geschiebemergel erbohrt; das Verbands-

verhaltnis von Sand und Geschiebe-

mergel ist also derartig wechselnd,

daB man die Sand/iige weder als

wesentlich jiirigere Gebilde noch als

Durchragungsziige eines liegenden Sand-

horizontes auffassen kann, sondern den

Schotter im wesentlichen als gleich-

zeiiig mit dem Geschiebemergel, —
d h. mit seinen obersten Metern — ab-

gelagert, ansehen muB " Und weiter:

„Es ist nur natiirlich, daB in der letzten

Phase der Wreisung die Porphyrhohen,

die bis zu 50 m iiber die Umgebung sich erheben, Ver-

anlassung zur Biidung von Spalten in der Langsrichtung

des Eisstromes gaben, und daB diese Spalten den sub-

glazialen Schmelzwassern ihren Weg vorzeichneten. Wenn
unsere Sandziige demnach igenetisch durchaus clen Asar

homolog sind, so mochte ich im Interesse einer prazisen Ter-

minologie sie doch nicht direkt als Asar bezeichnen, da zu

dem Begriff As das Ruckenbildende gehort und diese Eigen-
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schaft unseren Schotterziigen nur teilweise zukommk Wir
bezeichnen sie daher lieber als asartige Sandziige. Aller-

dings diirften sie fruher wesentlich scharfer aus der Um-
gebung hervorgetreten sein und ihre derzeitige Flachheit erst

der Einwirkung der dritten Vereisung verdanken, die sie

iiberschritten und teilweise eingeebnet hat."

Ich kann auf Grund dessen, was ich selbst von diesen

Sandziigen gesehen habe, Herrn Weissermels Ausfiihrungen
mit Ausnahme des letzten Satzes nur beipflichten und mochte
nur noch eine erganzende Bemerkung machen: Das Material

dieser asartigen Sandziige ist, besonders in den tieferen

Teilen, grobkiesig, und die Kiese sind irn Gegensatz zu
den meisten fluvio-glazialen Ablagerungen jenes Gebietes

nicht aus nordlichem und siidlicliem Material gemischt,

sondern nahezu rein nordisch und auBerdem durch eine

eehr groBe Zahl von Kalksteingeschieben silurischen

Alters ausgezeichnet. Es ist eine Erscheinung, die man
an alien Kiesasarn Norddeutschlands zu beobachten Gelegen-

heit hat, selbst in Gebieten, in densn die iibrigen Glazial-

bildungen relativ arm an Kalksteinen sind. Ich sehe des-

wegen keinen Grund ein, diese Sand- und Kiesziige nicht als

Asar zu bezeichnen und stimme in dieser Deutung mit den
iibrigen Teilnehmern der Exkursion vollkommen uberein.

Es liegen in diesen Sandziigen echte Asar von 12—15 km
Lange vor, deren Breite nach den heute- noch vorhandenen

Resten 100—200, ausnahmsweise — wie siidlich von Klepzig

und Bageritz — auch 300—400 m betragt.

Was wir heute von diesen alten Asarn der zweiten

Eiszeit noch beobachten konnen, sind nur ihre unteren

Teile; die Riicken, die sich fruher als langgestreckte, nord-

sudliche Wallberge iiber ihre Umgebung erhoben haben,

sind zum allergroBten Teil der Abtragung anheirn gefallen.

Diese Abtragung aber braucht man durchaus nicht der

Einwirkung der dritten Eiszeit zuzuschreiben, sondern es ist

viel natiirlicher, sie in die Zeit des zweiten Interglazials

zu verlegen, welcher Abschnitt ja allgemein als eine Denu-

dationsperiode anerkannt ist. — Alle Asar der letzten Eis-

zeit sind noch heute als ausgesprochene Wallberge vor-

handen, deren Hohe im wesentlichen von ihrer Langs- und
Breitenentwicklung abhiingt. Je langer und breiter ein As-

zug ist, um so hoher pflegt er sich iiber seine Umgebung
zu erheben und danach konnen wir ungefahr die urspriing*

liche Hohe der Wallberge der Halleschen Gegend uns wieder-

herstellen. Wir miissen danach annehmen, daB sie sich um
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Betrage von 10—15 m iiber die angrenzende Geschiebe-

mergelflache erhoben haben.

Uns interessiert von diesen Asarn am meisten der, der

sich von Bageritz iiber Babutz nach Beudnitz nahezu
geschlossen, mit einer kurzen Unterbrechung bei der Wiese
nenaer Miihle, eine Meile weii von N nach S verfblgen

laflt. Unmittelbar westlicb legt sich an ihn das Rabutzer
Tonbecken an und kaum 150 m westbch von ihm liegt

der abgetragene Best eines zweiten, nordsiidlich verlaufenden

As, westlich von Babutz. Infolgedessen liegt nichts naher

als der Gedanke, in dem Rabutzer Tonbecken, dessen Ton-

ausfiillung eine Tiefe von 8 m besitzt, und dessen Langs-
erstreckung nach Siegert etwas iiber 1 km betragt, bei

nurJ 100—200 m Breite, einen Asgraben zu sehen, wie solche

in Begleitung der frischen, jungen Asar der letzten Eiszeit

an zahlreichen Stellen auftreten.

In Tafel 7 der Abhandlung von Siegert und Weiss-
ermel ist ein ostwestliches Profil durch das Babutzer
Becken im MaBstabe 1 : 2000 ohne Ubertreibung der Hohe
wiedergegeben. Wir sind nun in der Lage, mit Hilfe der

durchschnittlichen H6he der Asar von entsprechender Breite

und der bekannten Machtigkeit der spateren Beckenaus-

fiillung ein Profil der Oberflache durch das Babutzer Becken
zu der Zeit zu geben, als es noch nicht ausgefullt war,

sondern einen langgestreckten, schmalen See enthielt. Dieses

Bild sehen wir in dem beigegebenen Profil Pig. 2. So
gewinnen wir in der Umgebung des Babutzer Beckens
eine Gestaltung der Oberflache, in welcher zwischen dem
Grunde des Beckens und der Hohe der Asar Hohenunter-

schiede von 20—25 m und Neigungswinkel der Oberflache

vorhanden waren, die einer mittleren Boschung von 1 :

6

bis 1:10 entsprachen. Das aber sind Oberflachenformen.

die eine Abschwemmung und Abspiilung auch groberer

Massen nicht nur ermoglichten, sondern sogar sicher zur

Folge haben muBten.
Wenn wir unter diesem G-esichtspunkte uns nun die

Hangendschichten des Tones, die ihm einlagernden fur glazial

gehaltenen sandig-kiesigen Banke und die auf der Flanke

des Tonbeckens, zwischen ihm und dem As liegenden Ab-

lagerungen nochmals betrachten, so werden wir zu dem
sicheren Schlusse kommen, daB es sich bei alien diesen Bil-

diingen nicht um prim are und glazial abgelagerte Schich-

ten, sondern um umgelagerte Massen handelt, wie dies

im fole:enden Profil, Fig. 3, dargestellt ist.

17
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Wir haben bei der Rabutzer Ziegelei von O nacli W
vier Aufschlusse. Der ostlichste ist die groBe Kiesgrube

inmitten des As, mit wohlgeschichteten, an Silurkalken

reichen Askiesen. 100 m weiter westiich liegt an dem von
Rabutz nach Kiigel fiihrenden Wege, hart an den Ziegelei-

gebauden eine G-rube, in deren unterstem Teil abermals echte

Kiese der Aswurzel aufgeschlossen sind. Tiber ihnen aber

liegt in 3—4 m Machtigkeit eine Schichtenfolge, die kein

mit Glazialablagerungen vertrauter G-eologe ohne weiteres

fiir G-lazial erklaren kann. Man sieht hier ungeordnet
n e b e n e i n a n d e r 1 i e g e n d e, nicht ubereinander ange-

ordnete Massen von mehr oder weniger Lehmigen oder

tonigen Sanden und sandigen Kiesen, durchzogen von eineni

Netzwerk eisenschussiger, lehmartiger Streifen, zum Teil

auch in reinen Nestern angeordnet, und schlieBlich von un-

geschichteten, mit kleinen G-eschieben durchspickten.

scJpLwach lehmigen aber in vertikalen Wanclen stehenden

Massen, die man vielleicht fiir einen sehr sandigen und
stark verwitterten G-eschiebelehm halten konnte, wenn
groBere Steine sich darin fanden. Solche aber fehlen vollig.

Etwa 30 m weiter nach W hin war ein Schurfloch durch

Herrn Prof. Hahne vom halleschen Provinzialmuseum aus-

gehoben worden, welches in seinen oberen 2 m dieselben

unreinen, lehmig-sandig-kiesigen Bildungen zeigt, die schon

im AufschluB 2 zu sehen waren. Darunter folgt eine diinne

Bank von tonigem Sand, die vielleicht einen ostlichen Aus-

iaufer der eigentlichen Beckenausfiillung darstellen konnte.

Darunter folgen abermals unreine, kaum geschichtete Sand-

massen. Der vierte und westlichste AufschluB endlich ist

die Tongrube selbst, in welcher sich dieselben Bildungen

wie in den Aufschliissen 2 und 3 sowohl iiber dem Beckenton,

als auch in ihm eingelagert wiederfinden.

Wir sechs Geologen, die wir gemeinsam diese Ver-

haltnisse studiert haben, waren einmiitig der Ansicht, daft

es sich bei den oberen Schichten in alien drei westlichen

Aufschlussen nicht um primar abgelagertes glaziales Dilu-

vium handelt, sondern um umgelagerte Massen, die von den

steilen Abhangen der beiden Asar in schnellerer oder lang-

samerer Bewegungi in den Asgraben hineingewaridert sind, sei

ed in Form von murartigen Schlammstromen, sei es in Gestalt

von langsam gleitenden Bodenversetzungen, und daB diese

Einschwemmungen in das Tonbecken erfolgt sind in der-

selben Zeit, in welcher die Ablagerung von Ton im Becken-

innern stattfand. Es iassen sich mit dieser Annahme ^uge-

17'
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zwungen alle Erscheinungen erklaren, die Soerg-el aus der
Tongrube selbst so eingehend beschriebei und abgebildet hat:

Die Unterbrechung des Tonabsatzes durch Einlaigerung

von sandig-kiesigen bis lehmig-kiesigen Banken, die Ein-

pressungen von unreinen Sandmassen in den Ton selbst,

der demnach noch weich und eben erst im Entstehen ge-

wesen sein muB, als die betreffenden Einschwemmungen
erfolgten; die Ausfiillung von breiten Kliiften, Trockenrissen

in dei" Oberflache des fertig gebildeten und bereits erharteten

Tones durch neue, in das Becken sich hineinbewegende

Sand- und Schlammstrome, die Uberkleidung der gesamten
Ablagerung nlit der obersten 1—li/

2 m machtigen lehmig-

sandig-kiesigen ungeschichteten Bank; die Schichtungslosig-

keit dieser selbst und die regellose Verteilung der G-erolle

in ihr, wie man es bei einem langsam sich vorwarts-

bewegenden, breiartigen Schlammstrom zu erwarten hat, und
schlieBlich alle die kleinen Einzelerscheinungen der ver:

schiedenen Aufschliisse, die auf eine walzende, gleitende Be
wegung der Massen hindeuten.

Wir sind der 1 festen Uberzeugung, daB es -sich bei der

Tiberdeckung des Rabutzer Bandertones nicht urn glaziale

Ablagerungen, sondern um umgelagerte, von den benach-

barten, ehermials steilen Hangen durch Solifluktion herab-

bewegte Massen handelt, und d a B d e m n a c h Ablage-
rungen des letzten G-lazials in der Umgegend
von Halle nicht vorkommen. Alle darauf begrun-

deten SchluBfolgerungen sind demnach gegenstandslos.

Die im Ton selbst auftretenden pseudoglazialen Ein-

lagerungen sind demnach wahrend der letzten Interglazialzeit

in das Tonbecken hineingewandert. Dagegen kann die

oberste machtigere Bank recht wohl wahrend des arktischen

Klimas der letzten Eiszeit durch Solifluktion auf tief ge-

frorenem Untergrunde, wie solche von Beetill Hogbom so

schon und anschaulich von Spitsbergen geschildert wird, als

deckende Schicht in das ausgefullte Becken hineingelangt

sein; sie wiirde dann ein zeitliches Iquivalent der
letzten Eiszeit darstellen, ohne selbst einen glazialen

Ursprung zu besitzen. Die Zerstorung und Abtragung der

Asar wiirde also in der Zeit vom Beginn des letzten Inter

-

glazials bis zum Ende des letzten G-lazials erfolgt sein.
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