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15, Zur Stratigraphie und Palaogeographie

des reichslandischen Buntsandsteins.

Von Herrn Ernst Keaus.

Konigsberg i. Pr., 3. August 1920.

Die Meinungsverschiedenheiten iiber die Bildung des

germanischen Buntsandsteins haben sich mehr und mehr
verringert. Viele Yerteicliger der Wiiste und des Flach-

meeres haben in der flachen Kustenzone eine mittlere

Linie der Einigung erkannt. Freilich stent noch eine scharfe

sedimentpetrographische Klarstellung fraglicher Punkte aus.

Sie kann erst nach Herausarbeitung brauchbarer Methoden
geleistet werden. Bis dahin miissen wir uns init der wei-

teren Summierung stratigraphischer Erfahrungen unci mit

einer geringen Sicherheit palaogeographischer Schliisse be-

gntigen.

Unsere Studien gehen aus von: der Beobachtung der

prachtigen Aufschliisse, welche im Buntsandstein der nord-

westlichen Vogesen durch den Krieg geschaffen worden
sind. Besonders ist es die G-egend von Badonviller—Petitmont

an siidostlich iiber das Plainetal zur Brocard-Gmppe im W
des Bonon. deren in solcher Vollstandigkeit wohl nie wieder-

kehrende Aufschliisse im Stellungskrieg Verfasser in einer

Spezialkarte 1 : 25 000 aufnehmen konnte. Die seit Ende
1917 fertiggestellten Untersuchungen konnten bisher nicht

gedruckt werden. Es sollen hier bereits einige allgemeinere

Mitteilungen daraus gemacht werden. Einzelheiten undNach-
weise kann erst die groBere Arbeit bringen.

Die Gliederimg und Kartierung in dem nahezu fossil-

freien reichslandischen Buntsandstein stiitzt sich auf Zu-

sammenfassung und Unterscheidung petrographischer Ein-

heiten. Wir wissen. dafi terrigene oder terrestrische Ab-

Uxgerimgen nie auf groBe Entfernimgen die gleiche petro-

graphische Entwicklung zeigen. Es sind Faziesunrerschiede

vorhanden, die faziesgleichen Flachen durchschneiden die

Flachen der Gleichaltrigkeit, welche die Profile durchsotzen:

die b i s h e r i g e Kartierung des r e i c h s 1 a n d i -

schen Buntsandsteins 1 e g t e Faziesgrenzen
test; sie muBte das und wird das auch kiinftig tun miissen.

Wollen wir wissen, ob der hier began gone Fehler sehr

groB ist. so miissen wir versuchen, gleichaltrige Absiitze als
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solche zu erkennen unci die palaogeographischen Grund-

zuge zu erschlieBen. Dabei kann man Anderungen der Fazies

sowohl im Profil als auch in der Ebene auffinden.

Zunachst einen Bick auf die Profile! Sehen
wir ab von dem nur im N entwickelten tonigen Cnteren
Buntsandstein, der besonderen Ablagerungsbedingungen
folgte, so bemerken wir, wie allenthalben uber dem Grund-
gebirge, die weiten Senken fiillend und immer mehr iiber-

greifencl, das Oberkarbon imd das Rotliegencle zunachst

mit groberen unci in ihrem B&stand — aibgesehen von
ruhigen, flaclien Becken — stark wechselncien „Schutt"-

Massen beginnt. Dariiber legt sich mit zunachst noch un-

gleichem Korn der zahlreichen Grundgebirgskomponenten. mit

eckigen Gerollen unci mit unruhiger Lagerung eine untere

Abteilung des tieferen Vogesensandsteins (smj. Gleich-

artigeres mittleres Korn zeigen die fortschreitencl liber -

greifenden hoheren smrBanke, deren Quarz noch viel Feld-

spat beigemengt ist. Sie gehen schlieBlich nach oben in

feldspatarmen bis -freien Quarzsandstein gleichen Korns,

aber ruhigerer Lagerung iiber (sm2). Sincl im hoheren sm
Gerolle vorhanden, so sincl sie vollig gerundet und bestehen

nur noch aus widerstandsfahigstem Kieselgestein. Im sm.

trifft man sie seltener.

Der auflagernde • Obere Buntsandstein (so) zeigt unten.

abgesehen von dem Hauptkonglomerat, das noch zu be-

sprechen sein wird, etwas tonigere, grobere Sandsteine mit

Tonschieferlagen im Wechsel („Zwischenschichten" so
L ) und

dariiber gleichmaBigere Sanclsteinbanke feineren Korns und
Tonlagen (Voltziensandstein, so 2).

Diese fiir die NW-Vogesen aufgestellte Schichtenfolge

gilt auch sonst mit geringen Abweichungen im reichslan-

dischen Buntsandstein. In ihr spricht sich eine
d e u 1 1 i c h e z u n e h m e n d e Entfernung void
Grundgebirge aus. Man scheint sich im Profil von

unten nach oben vom Band cles Abtragungsgebietes zu ent-

fernen in Richtung auf das Innere des Ablagerungsbezirks.

Der Faziesgang von grob zu fein, von ungleichmaBiger zu

ruhiger Lagerung, von geringerer Abrollung zu starkerer,

von leichterer Zersetzbarkeit der Komponenten zu schwe-

rerer ist im groBen ganzen unverkennbar. Am wenigsten

deutlich erscheint die Abnahme der KorngroBe, und dies

hinderte wohl bisher die Klarlegung der Verhaltnisse. Dieser

Umstand hangt ohne Zweifel. mit der unter sich gleich-

maBigen GrdBe der drei eben fiir den Abtransport verfiig-
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baren KorngroBen zusammen. Es sind groBe Spriinge in

der KorngroBenreihe zwischen den Kieseln, dem grob- bis

mittelkornigen Sand und dem Ton. Im groBen ganzen
tragen die jiingsten Schichtglieder die Zeichen eines vom
Abtragungsort entferntesten Absatzortes an sich.

- Wir fragen, i n w e Ichor R i c h t u n g denn diese

groBziigige Bewegung fortgesehritten ist und betrachten

etwas die region ale Entwicklung.
Einen Fazieswechsel innerhalb des gleichen „Hori-

zonts" festzustellen sind wir etwas in Verlegenheit. Mit
Schwierigkeit entdeckt man KorngroBenabnahme nach NO
hin, eigentlich nur im Hauptkonglomerat. Nur der gestei-

gerte urspriingliche Karbonatgehalt im Karneolhorizont von
soi, gegen N

;
und SO deutet auch innerhalb des petro-

graphisch Zusanimengehorigen aul* eine Entfernung von
der sudwestlichen Abtragungsgegencl hin. Sie wircl bestatigt

durch die bekannte Machtigkeitsreduklion des Vogesensand-

steins (sm) nach W hin, wo er bis zu einer nordnordwestlich-

siidsudostlichen Linie reicbt. Diese wircl bezeichnet durch
Punkte jenseits der Maas westlich TouL siidostlich auf Blatt

Mirecourt 1 : 80 000, nordnordostlich auf Blatt Langres, die

Schlucht von Olichamp (im S des Blattes Epinal), Lure, flie

Gegencl siidlich Montbeliard. Eine weitere Bestatigung liegt

dann audi in der Zunahme der Grerollager gegen W. Gleiche

Anderungen innerhalb der gleichen Fazies finden sich in

siidlicher Eichtung.

Also nicht nur im Profil, sondern auch regional im

gleichen stratigraphisch und kartistisch imterschieclenen

Komplex erkennen wir die AuBerung eines materiahiefernden

Landes im W und SW. In g 1 e i c h e r W- und SW-R, i c h

-

t u n g hat sich somit im L a u f der Z e i t der Rand
unseres Ablagerungsbeckens v e r s c h o b e n.

Welche Griinde veranlassen uns nun gleichwohl, die bei

der Kartierung aufgenommenen Faziesflachen nicht als zu-

sammenfallend mit den zeitgleichen Flachen aufzufassen?

E>s sind : die V e r t e i 1 u n g des sm 2 im Gegen-
s a t z z u m sin^ und die sonstigen Lager ungs-
verhaltnisso u n t e r dem Hauptkonglomerat.
welche nun bespnochen werden miissen.

Seit langem ist erkannt, daB sich sm2 nach S starker

(auf 15—5 m) verschwacht und friiher aufhort als sn%

unter ihm. Van Weeveke vermutete die weitere Fort-

setzung nur des sm t . Das ist ©in dem im Oberkarbon und
Rotliegenden beobachteten Ubergreifen des Jiingeren iiber
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das Alter© entgegengesetztes Verhalten, daher hat van Wee-
veke eine auf andere Art nicht erweisbare Hebung im S
angenommen. Si© hatte aber den eingangs betonten Fazies-

gang von grob zu fein wohl so gestort, da6 der Ob©re Bunt-

sandstein unseres Erachtens abweichende AusbiLdung hatte

erhalten mussen. AuBerdem hatte mindestens iiber dern ge-

samten sm x das sm2 vollig abgetragen werden mussen, und
zwar zu einer glatten Ebene. Diese Abrasierung darf man
aber Fliissen in kurzer Zeit auf gro-Ber Flache nicht zu-

trauen. Fliiss© aber waren es, die das Hauptkonglomerat
eben dariiber legten, wie noch ausgefiihrt wird.

tins scheint das Fehlen und die besondere Ver-

schwachung des sm2 nach Sliiden in seinem dem ! Abtragungs-

land ferneren Charakter zu liegen. Nach dem bereits Ausge-

fiihrten sehen wir darin, da6 das folgende Hauptkonglomerat
diskordant ubergreift, nichts anderes als den Ausdruck der

damals vorliegenden Faziesverteilung an der Oberflache,

nicht eine tektonische Verstellung und vollige Einebnung
des Schraggestellten bis auf die Ebene des neuen Schotters.

sm 2 war eben von vornherein landferner und daher noch
nicht in die S-Vogesen, also noch nicht soweit mit dem:

dauernclen, allgemeinen SW-Wanclern aHer Faziesgrenzen

iiber das landnahere snii vorgedrungen, als schon der Haupt-

konglomeratschotter dariiber hinwegging. In gleicher Weise
scheint; auch das gegenuber dem B/Otliegenden entfernter

vom Abtragungsort gebildet© $m t in normaler Entwicklung
nicht den Rand erreicht zu haben.

Auch im einzelnen liegt das Hauptkonglomerat, jene aus

allerwiderstandsfahigsten und vollig gerundeten Gesteinen

bestehende Restschottermasse1
) diskordant iiber verschiedener

Fazies. In der spater zum Druck kommenclen groBeren

Arbeit ist ausgefiihrt, wie im Bereich des Plainetals die

bezeichnenden Merkmale der tonigeren Zwischenschichten

(sOi) unregelmaBig zum Teil unter das Gerollager in nor-

males sm 2 herabgreift, Gleiches wird von verschiedenen

Blattern Lothringens unci der nordlichen Vogesen mitge-

teilt und zum Teil hat das Hauptkonglomerat selbst schon

Zwischenschichten-Charakter. Anderswo liegt es noch „im
tonarmen sm 2

". Gleiche Unterschiede kenne ich aus den
mittleren und siidlichen Vogesen.

x

) E. Kraus, „Geologie des Gebiets zwischen Ortenburg und
Vilshofen in Niederbavern an der Donau". Geognost. Jahreshefte,
Miinchen 1915, S. 138.
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DaB die Unterflache des Hauptkonglomerats am ehesten

noch als eine ebene -unci dabei gleichzeitige Oberflache

der Lithosphare anzusehen ist, wolien wir bei einer Be-

trachtung dieses eigenartigen Gerollagers feststellen.

tiber die Bildung des Hauptkonglomerats.

Biese so oft als markante Felswand auf den Hdhen
der Riicken oder, von Verwerfungen zerschnitten, iiber Berg
und Tal ledcht verfolgbare verkittete Quarz-Gerollbank von
10—20 m durchschnittlicher Maehtigkeit ist vielfach beschrie-

ben und genetisch erklart worden. Etwa 100 km dehnt sie

sich in die Breite und 150 km in die Lange. Fiir ein ein-

faches Kustenkonglomerat zu ausgedehnt, fiir eine Geroll-

anreicherung der Wiiste zu wenig bezeichnend und zu

gleichmafiig wird sie jetzt meist fur eine FluBgerollbildung

gehalten. Dabei bin ich nicht der Meinung vox Seidlitz'

(Mitteilungen d. Philomath. Ges. in ElsaB-Lotlmngen, Bd.

IV S. 237—249), daB noch eine nachtragliche, ausglei-

chende Umspiilung im Meer notwendig oder iiberhaupt mog-
lich ware, um eine so regelmaJBige Gerollplatte zu erzeugen.

Das konnen maandrierende Fliisse auf einer sehr ebenen

Sandflache sehr wohl und wenn die Maehtigkeit der Geroll-

masse auf weiteste Strecken so gleichartig ist, wenn an-

dererseits die Aufschuttungsoberflache der FluBschotter, wie

die heutigen zeigen, sehr eben ist, dann muB auch die ihr

parallele Unterflache eine Ebene gewesen sein. DaB eine

weitere Ausbreitung unnotig war, zeigen ja z. B. alle die

miocanen, pliocanen und diluvialen Schotterdecken, welche

die Alpen entsendeten. oder die in geschichtlicher Zeit

150 km betragenden Laufverlegungen des Lob-Noor im san-

digen Tarimbecken.

Beobachtimgen an verschiedenen Orten iiber die ort-

lichen TJnterschiede der GerollgroBen (z. B. von Sandbergee)
oder iiber die Dachziegellagerung der Gerolle (von Noel)
deuten auf vielfach westostliche FluBrichtungen. Sie sind

im emzelnen schwer faBbar.

Der Grund fiir die tiberschuttung der Sandmassen durch

Gerolle, fiir das Hereingreifen vagierender FluBsysteme

in ein wahrscheinlich zuriickgehendes Flachwassergebiet

kann nur episodisch sein. Er muB derartig sein, daB der

normale Faziesgang des Buntsandsteins niclir endgiiltig un-

terbrochen wurde. Die GleichmaBigkeit des FluB-Geroll-

lagers, die Ebenheit und GroBe seiner Flache spricht fiir ziem-
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lien rasche Uberschiittung unter geringer Abtragung. Wahr-
scheinlich waren die Restkiesel vorher schon in der Becken-

umgebung in konzentrierter Form in alten Terrassen oder

Schuttkegeln bereit unci wurden nun vielleicht durch Feuch-

terwerden des Klimas (von Seidlitz) in einer „Pluvia-l-

zeit" ergriffen und liber das ebene Sandbecken weit ver-

breitet.

Die Herkunft der Gerolle.

Wo die Restschotter herkamen, wo der Scliutt aus clem

Orundgebirge der variszischen Alpen geliefert wurde, ist

heute schwer feststellbar. Jedenfalls muB eine lange Zeit

der Verwitterung an flacher Landoberflache und eine starke

Abrollung, langdauernder Transport, an diesen Wanderern
gearbeitet haben. Sie besitzen keinen Lokalcharakter mehr,

sondern sie sincl letzte Grobprodukte der Aufbereitung weiter

Gebiete. Dadurch imterscheiden sie sich grundlegend etwa
von dem EcKschen Konglomerat des Schwarzwalcles oder

von den basalen Geschiebeanreicherungen im Buntsand-

stein. Natiirlich mischt sich dort, wo der Restschotter

randlich ubergreifend (bzw. vom Rande herkommend!) auf

Grundgebirge runt, fremcles mit lokalem Material.

An Versteinerungen, welche von der Herkunft

der Gerolle berichten, sincl im Buntsandstein nicht viele ge-

funden abgesehen von Kieselholzern aus dem Rotliegenden

und von clen weitverbreiteten Lyditen und Kieselschiefera

mit Graptolithen. Letztere deuten auf unteres Obersilur.

Sparliche, fossilfiihrende Quarzite schlieBen sich als weitere

Funde an und bieten mehr oder weniger sichere Anzeichen
fiir Devon. Diese konnte ich clureh den gliicklichen Fund
eines faustgroBen Gerolls im Hauptkonglomerat vermehren.

Es lag 500 m nordwestlich des Mon. Fre. de la Soie sudlich

Val et Chatillon (im TaL der Vezouse) unci enthielt nach
frdl. Bestimmung durch Herrn LeidIeold, StraBburg, fol-

gende auf unterdevonischen Taunusquarzit hindeutende Reste

:

Tropidoleptus carinatus Cone. var. rhenana Feech
(haufig)

Orthis circalaris Sow. -

„ taunica A. Fuchs
Orthotetes umbraculum Schloth.
Rensselaeria strigiceps F. Roemee
Spirifer sp.

Orinoidenstiolsdieder
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Auch dieser, zum mindesten unter alien entdeckten Quar-
ziten bestimmteste Fund wirft kein viel helleres Licht

auf die Herkimft cler Schotter. Wenn das Geroll vom
Taunus im N stammt, woher sind dann aber die Graptolithen

herzuleiten? Wir sind gar nieht gezwungen anzunelimen.

daB dort, wo heute noch der Taunusquarzit iiber Tage an-,

stent, auch ©twa zur Permzeit allein sein Ausstreichen

lag. Naturlich werclen wir klastische Flachseebilclungen

des Unterdevons nach dem jetzt Bekannten iiber die da-

malige Faziesverteilung mehr aus nordlicher Richtung er-

warten. Doch wissen wir nicht, was alles unter der heu-

tigen machtigen Ubercleckung der nicht wieder emporge-
fcauchten Eeste des variszischen G-ebirgssys terns liegt. Und
dann: wer sagt, daB die fraglichen Gerolle zum Teil

nicht schon lange vor der Hauptkonglomeratzeit auf ab-

weichenden Bahnen von N her weit nach S gewanclert

waren *?

So miissen die petrographischen Merkm a 1 e

im Buntsandstein selbst mehr zur Klarung herangezogen
werclen.

Da sehen wir eine deutliche Zunahme des Gerollreich-

tums, wie auch der clurchschnittlichen GerollgroBen nach
S zu im Hauptkonglomerat der Vbgesen. Die Machtigkeit

schwillt etwas an; freilich sagt sie nicht viel bei Unter-

schieden von nur 15—30 in, auch nimmt sie ortlich und
weiter stidlich wieder etwas ab, wie die anderen Randge-
bilde. Gegen N treffen wir nach dem fast ganzlichen Ver-

schwinden in der sudwestlichen Pfalz, erst bei Zweibriicken

—

Pirmasens—WeiBenburg und gegen NO zu wieder groBere

Machtigkeiten und im Schwarzwald wird die HiihnereigroBe

nicht oft iiberschritten. Alles deutet auf eine nach N unci

O abnehmende Transportkraft ; weit im N, in cler PfaLz

und gegen den Odenwald ist ein anderes System vorhanden.

Wir clenken bei der Herleitung des reichslandischen Haupt-

konglomerats an Fliisse, welche aus S. also von dem Berg-

land des Vindelizischen Riickens, cler sich einst zwischen

dem franzosischen Zentralplateau und der Bohmischen Masse

dehnte, kommen. Aus SSW fiihrte der letzte Weg unsere

Wanderer zur Bast im Hauptkonglomerat.

Folgerungen.

Kehren wir nun zu unseren anfanglichen Fragen zu-

ruck, so schlieBen wir unter Ablehnung tektonischer Ver-
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stelhmg u. a. aus der verhaltnismaBig rasch unci miter

geringer Rinnenbildung verlaufenen Gerolluberschiittung zur

Hauptkonglomeratzeit bzw. seiner diskordanten Auflagemng

:

1. Die sandige Landoberflache, welche annahernd in der

Gerollunterkante erhalten ist
;
war sehr eben.

2. Diese Oberflache schnitt verschiedene Faziesbe-

grenzungsflachen diskordant ab. Letztere waren als

ganzes keine Landoberflachen. Sie . erhielten ihre

"Schraglage nicht ^tektonisch.

3. In den gleichen Fazieskomplexen ist nur ganz all-

gemehi eine Entfernung vom Abtra,gungsgebiet gegen

NO hin zu spiiren.

4. Die Fazieskomplexe waren zum Teil gleichzeitig als

ganzes cleutlicli zonenartig aufeinanderfolgend von SW
gegen NO an der Oberflache ausstreichend ange-

ordnet. '

5. Im Lauf der Zeit hat sich das Ablagerimgsbecken
fortlaufend vertiefti und gegen SW verschoben. Da-

durch kam die Schraglage der Fazies-Begrenziings-

flachen zustande.

6. Die Fehler, welche durch die Kartierung der fazies-

gleichen Flachen an Stelle der zeitgleichen entstehen,

sind nicht groB, weil sich beide Flachen unter sehr

spitzen Winkeln schneiden, teilweise wohl audi zu-

sammenfallen.

Dies hangt clamit zusammen, daB die Geschwindig-

keit des Faziesvormarsches gegen SW groB war im
Vergleich zu der des Sedimentabsatzes.

Immerhm konnte man sich vorstellem daB irgendwo
im SW oder S zu einer bestimmten Zeit sich noch die

Fazies des konglonieratisch-grandigen „Rotliegenden" ent-

wickeln konnte, als sich welter nordlich „sm1," und noch
weiter nordlich vielleicht gar schon „sm2

" bildete, ein

Zustancl, den das rasch ubergreifende Hauptkonglomerat
m. m. nach Art einer Momentphotographie festhielt. Die

tibergange von einem Faziestypus zum andern deuten darauf

hin.

DaB
3
,so

u im Schwarzwald trotz seines nach obigem dem
Beckeninnern genaherten Bildungsortes im S sogar iiber

Grundgebirge geht, hangt wohl sicher mit den besonderen

Erscheinungen der Ingression zusammen. Solche sind nahe-

liegend an einer beinahe keinen Abtragungsschutt mehr
liefernden, weil flach abgetragenen, kleinen Grundgebirgs-
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insel, wie si© im siidlichen Schwarzwald angenommen werden
kann.

Es soil hier der Fehler vermieclen werden. welchen
Boenemann 1889 durch seine extremen Anschauungen liber

die Faziesverteilung der Trias beging. Eine g^enauere Tiber

-

legung fiihrt aber zu dem SchluB, daB die meisten der in

iiblicher Weise unterschiedenen Buntsandsteinglieder durch

fazielle Beziehungen nicht nur zeitlich sondern auch re-

gional innig miteinander verkniipft sind und durchaus nicht
in alien Schichten ein voneinander abweichendes

Alter besitzen. Wir wolien es nicht vergessen: viel haufiger

als man gewohnlich zugibt, legt unsere Kartierung nicht

Zeit- sondern Faziesgrenzen fest, ganz besonders im fossil-

freien Gebiet. Andern konnen wir das freilich nicht.
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