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Zur Altersfrage der mitteleuropäischen Terrae calcis 
V o n LIBUSE SMOLIKOVÄ & VOJEN LOZEK 

Mit 10 Abbildungen und 2 Tabellen im Text 

Z u s a m m e n f a s s u n g : Vom Standpunkte der Quartärstratigraphie können die Terrae 
calcis-Böden wichtige Leithorizonte bieten, da ihre Entstehung auf warmzeitliche Klimabedingun
gen zurückgeht. Zunächst muß allerdings das Alter von einzelnen Terrae calcis-Typen und -Varie
täten möglichst genau bestimmt werden. 

Beste Anhaltspunkte für die Altersbestimmung von Terrae calcis bieten die Ausgangsgesteine 
bekannten Alters und das Verhältnis zur Erosion. Als Hilfskriterien können die fossilführenden 
Terrae calcis-Sedimente in Karsthohlräumen und das gegenseitige Verhältnis von einzelnen Terrae 
calcis-Typen in den Aufschlüssen angeführt werden. Die besten Ergebnisse wurden bisher auf 
Grund von Untersuchungen der Terrae calcis aus Travertinen und Kalkbreccien gewonnen, die 
altersmäßig in verschiedene Phasen des Jungtertiärs und Quartärs gehören. 

Aus vergleichenden Studien im Karpatenraum geht eindeutig hervor, daß die jüngsten allitischen 
Terra rossa-Bildungen nur auf pliozänen Travertinen zu finden sind. Auf den Travertinen der plei
stozänen Warmzeiten, abgesehen von den letztinterglazialen, ist üblicherweise die Terra fusca aus
gebildet. Nur ausnahmsweise wurde flachgründige Terra fusca auch auf den letztinterglazialen 
(Eem-) Travertinen nachgewiesen, während die holozänen Quellkalke lediglich Rendsinen tragen. 
Aus den angeführten Anhaltspunkten ergibt sich somit, daß die jüngsten allitischen Terra-rossa-
Bildungen endtertiär bzw. höchstens ältestpleistozän sind. Die Terra fusca ist eine bezeichnende 
Bildung der pleistozänen Interglaziale, während im Postglazial nur eine sehr beschränkte, lokale 
Entstehung dieses Bodens anzunehmen ist. Aus einigen Befunden in den Karsthohlräumen kann 
geschlossen werden, daß siallitische Terra rossa auch in den ältestpleistozänen Warmzeiten gebildet 
wurde. 

Wenn diese Gesetzmäßigkeiten noch an mehreren Fundstellen in verschiedenen Landschaften be
stätigt würden, könnten die einzelnen Terrae calcis-Typen gute Alterskriterien in solchen Gebieten 
bieten, wo andere Anhaltspunkte nicht zur Verfügung stehen. 

A b s t r a c t . From the standpoint of the Quaternary stratigraphy, soils of the terrae calcis 
group can represent important pedostratigraphical horizons, provided that the geological age of the 
different types can be determined precisely. The conditions of their development suggest that they 
are typical products of a warm climate. 

The precise age determination of terrae calcis is most safely based on the age determination of 
the parent material and on their relation to erosion. As auxiliary criteria can serve fossiliferous 
fills of karst cavities built of terrae calcis sediments, and mutual relationship of individual types of 
these soils in the profiles. Best results were hitherto provided by investigating soils of the terrae 
calcis group which were developed on travertines and calcareous breccias dating from various 
periods of Late Tertiary and Quaternary. 

Comparative studies in the Carpathian area have shown that the latest allitic terra rossa rests 
on travertines of Pliocene age. On travertines dating from Pleistocene interglacial periods, except 
for the Last Interglacial (Eemian), terra fusca is usually found. Exceptionally, thin layers of terra 
fusca have been observed also on travertines of Last Interglacial age, but never upon travertines 
of the Holocene age. 

From the above-said it is evident that the youngest allitic terra rossa dates from the end of the 
Tertiary, from the onset of the Pleistocene at the latest. Terra fusca soils are typical for Pleistocene 
interglacials, whereas in the Postglacial they developed only locally, on a limited scale. From some 
finds in karst cavities it can be inferred that siallitic terra rossa continued to form even in warm 
periods of the earliest Pleistocene. 

If this regularity (in the mutual relationship between the types of terrae calcis and time of 
their origin) is corroborated at other localities, it will be possible to use the individual types as 
a basis for age determination in areas where other criteria are lacking. 

E i n l e i t u n g 

Die F r a g e des geologischen Alters de r Böden der T e r r a e ca lc i s -Gruppe ist bisher un
k l a r , w i e m a n sich aus den Angaben im Schrif t tum überzeugen k a n n . In neueren pedolo-
gischen Arbe i ten über diese Böden w i r d angeführ t , d a ß im F a l l e von mit te leuropäischen 
V o r k o m m e n meist R e l i k t b ö d e n vor l iegen, d ie in der geologischen V e r g a n g e n h e i t gebi ldet 
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w u r d e n ( W . L. KUBIENA 1953) . Besonders g i l t dies für die B i ldung der T e r r a rossa, w ä h 
r e n d eine — a l l e r d i n g s recht beschränkte — T e r r a fusca-Entstehung auch unter heutigen 
K l i m a b e d i n g u n g e n nicht ausgeschlossen w e r d e n k a n n ( J . WERNER 1 9 5 8 ) . 

Eine genaue Al te r sbes t immung v o n verschiedenen T y p e n u n d V a r i e t ä t e n der T e r r a e 
ca ic i s ist für d ie Q u a r t ä r g e o l o g i e v o n Bedeutung , d a diese Böden in manchen Fä l l en a ls 
pedos t ra t igraphische Lei thor izonte d ienen könnten . In den bisher igen geologischen A r 
bei ten gibt es in d ieser Hinsicht eine beträchtl iche Unsicherhei t , da die Ansichten verschie
dener Autoren, v o r a l l e m bezüglich des Al t e r s v o n T e r r a rossa, sehr verschieden sind. Die 
Ents tehung von T e r r a rossa w i r d sowohl in das J u n g t e r t i ä r ( J . PELISEK 1937 u. a., E. 
MÜCKENHAUSEN 1 9 5 8 , H . FRANZ 1960 u s w . ) , a l s auch in die p le i s tozänen I n t e r g l a z i a l e 
ges te l l t (M. KRETZOI 1956 , V . LOZEK SC Fr . PROSEK 1 9 5 7 ) ; in ex t remen F ä l l e n w e r d e n die 
In te r s t ad ia le ( J . D V O R A K 1957) oder sogar das P o s t g l a z i a l in Bet racht gezogen (z . B. 
J . PETRBOK 1932 , z . T . auch E. BLANCK 1930 , E. BLANCK , E. V. OLDERSHAUSEN SC G . M A U R 

MANN 1932) . Im a l l g e m e i n e n fehlt e ine genaue Bes t immung der besprochenen Böden. Nach 
den meisten Beschreibungen k a n n nicht entschieden w e r d e n , ob autochthone bzw. p a r -
autochthone B o d e n b i l d u n g e n oder n u r Bodensedimente vor l iegen . A u ß e r d e m w e r d e n in 
e in igen Schriften Böden mi t der Bezeichnung „ T e r r a rossa" angeführ t , d ie mi t dem er
w ä h n t e n Boden tvpus nur die Rubef iz ie rung (röt l iche F ä r b u n g ) geme insam haben ( z . B. 
K. ZEBERA 1 9 5 4 ) . 

Erst in den l e t z ten J a h r e n w u r d e versucht, die mi t te leuropäischen T e r r a e ca lc i s a n h a n d 
des Al ters der Ausgangsges te ine , z . B . der T r a v e r t i n e ( V . LOZEK SC F r . PROSEK 1 9 5 7 ) , 
de r Ka lkbrecc ien ( V . LOZEK 1960) u n d Gle tscherablagerungen aus K a r b o n a t m a t e r i a l (in 
den Alpen , v g l . J . FINK 1958, H . FRANZ 1956) oder nach dem V e r h ä l t n i s z u p le is tozänen 
A b t r a g u n g s v o r g ä n g e n ( J . WERNER 1958) zu da t i e ren . Auch die kolor imetr ische Farben
bes t immung von Q u a r t ä r a b l a g e r u n g e n verschiedenen A l t e r s ( H . ALIMEN 1955) u n d die 
Bodenb i ldungen aus verschiedenal t r igen Terrassenschot tern ( J . MARKOVIC-MARJANOVIC 
1960 , W . P A A S 1 9 6 2 ) sowie die A u s b i l d u n g genau da t i e rba re r Aus fü l lungen von Kar s t 
hoh l räumen ( M . KRETZOI 1956) sind v o n Bedeutung. Abgesehen von den sehr wer tvo l l en , 
systematischen Unte rsuchungen H . K U N G E S ( 1 9 5 6 , 1958) im Mi t t e lmee rgeb ie t s ind aber 
diese Angaben in verschiedenen Schriften vers t reu t u n d entbehren meistens e iner genaueren 
Beschreibung u n d Bes t immung der besprochenen Böden. Unser Bei t rag h a t sich z u m Ziel 
gesetzt , die A l t e r s f r a g e der T e r r a e ca lc i s im Gebiet der Tschechoslowakei k u r z zu be
sprechen, unsere b isher igen Beobachtungen zusammenzufassen (vg l . L. SMOLIKOVÄ 1961a ) 
u n d einige Gese t zmäß igke i t en festzustel len, die nach unseren Vorausse t zungen im gesam
ten Mi t t e l eu ropa g ü l t i g sind. 

Mögl ichke i ten d e r geologischen A l t e r s b e s t i m m u n g v o n T e r r a e calcis 

Im Fa l l e der meis ten T e r r a e c a l c i s - V o r k o m m e n , insbesondere der T e r r a rossa -Re l ik te 
au f paläozoischen oder mesozoischen K a l k e n , stößt die Al te r sbes t immung auf g roße H i n 
dernisse, bzw. k a n n prakt isch nicht durchgeführt w e r d e n . W i e berei ts W . L. KUBIENA 
( 1 9 5 3 , S. 262) h ingewiesen hat , ist auf G r u n d der L a g e r u n g u n d des Gefüges solcher Böden 
i h r e Al terse ins tufung schwer zu e rkennen . Eine s t ra t igraphische K o r r e l a t i o n dieser Böden 
m i t s t ra t igraphisch bedeutenden A b l a g e r u n g e n , d. h. z u m Beispiel mi t Gle t scherab lagerun
gen , Lößserien oder F lußter rassen , b ie te t mange l s gee igneter Profile n u r sehr beschränkte 
Mögl ichke i ten . In de r Tschechoslowakei ist die Bez iehung von T e r r a rossa, b z w . ihrer 
Sed imente , zu t e r t i ä r en A b l a g e r u n g e n seit l a n g e m bekann t . So w i r d e in T e i l der T e r r a 
rossa-Böden auf den T r i a s k a l k e n des Süds lowakischen Kars tes zwe i fe l los v o n einer Ser ie 
pannonischer S e d i m e n t e über lager t ( J . KUBISTA , R . MARSCHALKO SC L. ROZLOZSNIK 
1 9 5 3 ) und ist a lso offenbar vo rp l i ozänen Al t e r s . Noch ä l t e r s ind die T e r r a - r o s s a - B i l d u n g e n 
au f den D e v o n k a l k e n bei H r a n i c e ( W e i ß k i r c h e n ) in der Mähr ischen Pfor te , deren H a n 
gendes mar ines T o r t o n bi lde t ( V . ROUSEK & J . V R B A 1 9 6 0 ) . Dadurch ist d a s t e r t i ä re A l t e r 
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einer g a n z e n Reihe von T e r r a r o s s a - V o r k o m m e n sicher belegt, w ä h r e n d fast k e i n e Beweise 
eines ger ingeren , d. h. q u a r t ä r e n Al te r s , z u r Ver fügung stehen. 

Große Mögl ichkei ten für die A l t e r sbes t immung von T e r r a e ca lc i s b i e t e t d i e U n 
t e r s u c h u n g d e r B ö d e n a u f T r a v e r t i n e n v e r s c h i e d e n e n A l t e r s . 
W ä h r e n d typisch ausgebi lde te T e r r a rossa -Böden bisher nur auf p l iozänen T r a v e r t i n e n 
festgestel l t wurden , g ib t es v e r h ä l t n i s m ä ß i g zahlre iche T e r r a f u s c a - V o r k o m m e n auf T r a 
ver t inen aus a l len p le i s tozänen I n t e r g l a z i a l e n , nicht aber aus d e m Pos tg l az i a l . Ü b e r diese 
Beobachtungen wurden bisher nur k u r z e a l l g e m e i n e Angaben veröffentlicht ( V . LOZEK & 
Fr. PROSEK 1957, V. LOZEK 1959, V. LOZEK & J . TYRÄCEK 1958 u s w . ) . A u s ihnen ergibt 

sich aber , d a ß die meisten Bi ldungen de r T e r r a rossa beträchtlich ä l t e r a l s d ie de r T e r r a 
fusca s ind, d ie gewöhnl ich noch in den p le i s tozänen W a r m z e i t e n ents tanden. D i e T e r r a 
rossa-Bi ldung endete in Mi t t e l eu ropa bere i t s zu Beginn des Q u a r t ä r s . 

H i e r soll versucht w e r d e n , folgende F r a g e n zu bean twor t en : 
a ) W i e a l t s i n d d i e j ü n g s t e n T e r r a r o s s a - B i l d u n g e n M i t t e l 

e u r o p a s u n d w e l c h e T e r r a r o s s a - F o r m e n l i e g e n h i e r v o r ? 
b) I n w e l c h e n Z e i t a b s c h n i t t e n b i l d e t e s i c h T e r r a f u s c a u n d 

i n w e l c h e m U m f a n g ? 
c) M ö g l i c h k e i t e n d e r T e r r a f u s c a - B i l d u n g i m P o s t g l a z i a l . 
d ) B e d e u t u n g v o n T e r r a e c a l c i s f ü r d i e Q u a r t ä r s t r a t i g r a -

p h i e u n d - p a 1 ä o k 1 i m a t o 1 o g i e u n d d e r e n K o r r e l a t i o n m i t a n 
d e r e n Q u a r t ä r a b l a g e r u n g e n , b z w . B ö d e n . 

S t e l l u n g der T e r r a e calcis i m q u a r t ä r e n s t ra t igraph i schen S y s t e m 

W e n n die Posit ion v o n T e r r a e ca lc i s i m q u a r t ä r e n Sed imenta t ions - und Bodenb i ldungs 
z y k l u s festgestell t w e r d e n soll , muß m a n sich auf die Kor re l a t ion der K l i m a b e d i n g u n g e n , 
unter welchen sich d ie B i l d u n g dieser B ö d e n vol lz ieh t , mi t den S c h w a n k u n g e n des Q u a r 
t ä r k l i m a s stützen. Im a l lgemeinen k a n n m a n sagen, d aß T e r r a e ca lc i s das P r o d u k t eines 
w a r m e n feuchteren K l i m a s sind. Bei T e r r a fusca w i r d ein m ä ß i g w a r m e s u n d feuchtes 
K l i m a vorausgesetz t , das dem heut igen entspricht , bzw. ein w e n i g w ä r m e r ist. D i e T e r r a 
rossa beansprucht dagegen ein w ä r m e r e s K l i m a a l s das heu t ige i m mit te leuropäischen 
R a u m . Insbesondere ist h i e r z u ein he iße r w a r m e r Sommer u n d eine intensive E r w ä r m u n g 
des Bodenmate r i a l s no twend ig . Aus d e m Verg le ich dieser Vorausse tzungen m i t den bis
her igen Erkenntnissen über den C h a r a k t e r der qua r t ä r en K l i m a s c h w a n k u n g e n geht somit 
hervor , d a ß nur solche S c h w a n k u n g e n i n Be t rach t gezogen w e r d e n können, d ie mindestens 
so w a r m u n d feucht w a r e n w i e die h e u t i g e Zei t — also echte I n t e r g l a z i a l e ( v g l . J . K U K L A 
Sc V . LOZEK 1961 , J . K U K L A 1961) . D ie K a l t z e i t e n können im v o r a u s ausgeschlossen w e r 
den. Auch d ie Mögl ichke i t e iner T e r r a fusca -Bi ldung in g roßen In t e r s t ad i a l en — w e n n 
auch nur i m beschränkten U m f a n g — erscheint w e n i g wahrscheinl ich. Aus den A n a l y s e n 
der mit te leuropäischen i n t e rg l az i a l en V e r t e b r a t e n - und Mol lu sken faunen ist ersichtlich, 
d a ß die In t e rg l az i a l e der jüngeren H ä l f t e des Ple is tozäns in ihrer Gipfe lphase w ä r m e r und 
wesent l ich feuchter a ls d ie heut ige Zeit w a r e n . Sie boten sehr güns t ige Bed ingungen für die 
T e r r a fusca-Bi ldung. Die Mögl ichke i t v o n T e r r a rossa-Entstehung dürfte a l l e r d i n g s sehr 
beschränkt gewesen sein. D ie a l tp l e i s tozänen W a r m z e i t e n w a r e n noch w ä r m e r , und ein 
wechselfeuchtes K l i m a m i t heißem S o m m e r machte sich offenbar s t ä rke r ge l t end . In 
diesen F ä l l e n kann die T e r r a rossa -Bi ldung nicht ausgeschlossen werden , insbesondere 
w e n n m a n Befunde an e in igen Funds te l len in Betracht zieht. 

Zur Bes t immung der s t ra t igraphischen Posi t ion u n d des Al t e r s von q u a r t ä r e n T e r r a e 
calc is stehen einige Kr i t e r i en zur V e r f ü g u n g ( v g l . H . KLINGE 1956 , 1958, L . SMOLIKOVÄ 
1 9 6 1 a ) : 

1. D a s A l t e r d e s A u s g a n g s g e s t e i n s (vg l . A b b . 1, 2, 3, 4, 5 , 7 , 8 ) . Die 
untere Al te r sgrenze von T e r r a e calcis ist a m besten dort bes t immt, w o das A l t e r des A u s -
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gangsgesteins g e n a u b e k a n n t ist u n d w o eine sekundäre Herkunf t von T e r r a e c a l c i s - M a -
te r ia l ausgeschlossen w e r d e n k a n n . Beste Mögl ichkei ten bieten hier T r a v e r t i n e verschiede
nen Alters im karpa t i schen R a u m , namentl ich in der S l o w a k e i (V . LOZEK & Fr. PROSEK 
1957) . Die T r a v e r t i n e b i ldeten sich in diesem Gebiet im P l i o z ä n , in den pleis tozänen Inter
g l az i a l en , sowie im Pos tg l az i a l ( V . LOZEK 1961c) . Sie t re ten morphologisch im a l lgemeinen 
a l s auffa l lende K u p p e n auf, deren Umgebung oft von Gesteinen au fgebau t ist, die ke in 
günstiges Subst ra t für die T e r r a e ca lc i s -Bi ldung bieten (Sands te ine u n d Tonschiefer des 
Pa l äogens ) , so d a ß e ine al lochthone Herkunft von T e r r a e c a l c i s - M a t e r i a l auf den T r a v e r 
t inen vo l lkommen ausgeschlossen ist. 

Das Al ter des T r a v e r t i n s bes t immt die u n t e r e Z e i t g r e n z e d e s m ö g l i c h e n 
B e g i n n s d e r T e r r a e c a l c i s - B i l d u n g . Durch den Verg le ich dieser Böden aus 
T rave r t i nen von verschiedenen Zeitabschnit ten k a n n somit a n n ä h e r n d festgestell t we rden , 
welche Böden in verschiedenen Per ioden ents tanden u n d welche Entwicklungss tufe sie 
erreichten. A u ß e r den T r a v e r t i n e n bieten auch K a l k b r e c c i e n ein günst iges Ausgangsma te 
r i a l , die mit S in t e r ve rk i t t e t s ind ( V . LOZEK 1960) . Te r ra s sen und M o r ä n e n aus reinem 
Karbona tma te r i a l stehen im tschechoslowakischen R a u m nicht zur Ver fügung . 

2. D a s V e r h ä l t n i s z u r q u a r t ä r e n E r o s i o n (Abb . 6 ) . Dieses Kr i t e r ium 
k a n n in solchen Gebieten benütz t w e r d e n , in denen ein K a l k g e l ä n d e durch T ä l e r gegl ieder t 
ist. Diese w u r d e n im V e r l a u f des Q u a r t ä r s durch Erosion stufenweise gebi ldet , vor a l l em 
im Bereich der Böhmischen Masse . W e n n die Ze i tbes t immung der e inzelnen Erosions
n iveaus festgelegt ist, k a n n eine ähnl iche Methode w i e i m F a l l e der T r a v e r t i n e ve rwende t 
werden . Hie r bestehen a l l e rd ings nur beschränkte Mögl ichke i ten , d a geeignete Unte rsu
chungsstellen z iemlich selten s ind u n d eine al lochthone Entstehung von T e r r a e calcis nicht 
vö l l ig ausgeschlossen w e r d e n k a n n , w e i l ihr M a t e r i a l von höheren Abschnit ten der K a l k 
hänge angeschwemmt w i r d . 

3. T e r r a e c a l c i s - S e d i m e n t e i n A u s f ü l l u n g e n d e r K a r s t h o h l 
r ä u m e . Das B o d e n m a t e r i a l k a n n in die K a r s t h o h l r ä u m e w ä h r e n d verschiedenster Zeit
abschnitten angeschwemmt w e r d e n , so d a ß die e inze lnen Beobachtungen nicht maßgebend 
sein können. M a n k a n n aber die Ausb i ldung von g e n a u da t ie r ten Ausfü l lungen verschie
denen Alters vergle ichen ( M . KRETZOI 1956) und d a r a u s schließen, welche Böden auf der 
Oberfläche der K a l k g e b i e t e in den betreffenden Ze i t r äumen vorherrschten. Obwohl solche 
Beobachtungen sehr vorsichtig gewer t e t werden müssen, können sie doch ein gutes H i l f s 
mi t te l sein. 

4. D a s g e g e n s e i t i g e V e r h ä l t n i s v e r s c h i e d e n e r T y p e n u n d 
V a r i e t ä t e n v o n T e r r a e c a l c i s i n d e n P r o f i l e n ( A b b . 9 ) . Steht eine 
größere A n z a h l von Profilen in e inem best immten Gebiet zu r Ver fügung , so können ge
se tzmäßige Bez iehungen verschiedener T y p e n von T e r r a e calc is festgestel l t werden, z . B. 
von Ter ra rossa zu T e r r a fusca. D i e T e r r a rossa t r i t t z . B. nur in Ausfü l lungen von tieferen 
Korros ionshohl räumen auf, w ä h r e n d die T e r r a fusca r eg iona l an der Oberfläche verbre i te t 
ist ( vg l . L . SMOLIKOVÄ 1961b) . Ihre Sedimente ü b e r l a g e r n gewöhnl ich die T e r r a rossa-
Ausfül lungen der H o h l r ä u m e . D a r a u s ist ersichtlich, d a ß die T e r r a rossa-Böden im be
treffenden Gebiet ä l t e r a ls d ie T e r r a fusca sind. 

Im folgenden Abschni t t unseres Bei t rages w e r d e n d ie da t i e rba ren V o r k o m m e n von 
T e r r a e calcis im tschechoslowakischen Gebiet in der Ze i t spanne P l i o z ä n - Q u a r t ä r bespro
chen. W i r w e r d e n die A u f m e r k s a m k e i t auf solche Funds te l l en richten, in denen die untere 
Al tersgrenze durch das A u s g a n g s m a t e r i a l best immt w i r d , a lso v o r a l l e m auf die T r a 
ver t ine . 

Die meisten hier erör ter ten T e r r a e calcis-Profi le w u r d e n l a b o r m ä ß i g untersucht. Ein 
Te i l der Dünnschliffe w u r d e in der bodenkundl ichen Ab te i lung der Bundesforschungsan
s ta l t für Forst- und Ho lzwi r t scha f t , Re inbek bei H a m b u r g , hergestel l t , die e ingehenden 
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v >TX VÄ: A > 

Abb. 1. Drevenik-Ostra hora, Deckschichtenprofil an der 
Ostwand des Travertinsteinbruchs. - 1 Oberflächenboden 
(Mullrendsina, 10 YR 4/2), 2-8 Schuttschichten: 2 Zwi
schenmittel mit toniger Beimengung, vermutlich Terra 
fusca-Material (10 YR 5/6), 3, 4, 6 scharfkantiger bis 
mäßig korrodierter Travertinschutt mit lößartigem Zwi
schenmittel (10 YR 6/3 - 7/4), 5, 7 Zwischenlagen von 
Terra rossa-Sedimenten (2,5 YR 4/5 - 4,5/6); 8 heller 
Kalkanreidierungshorizont (10 YR 8/4), 9-11 braunrote 
tonige Lehme - Terra rossa; 9 u. 10 z. T. umgelagert 
(2,5 YR 4/5 - 4/6); 11 (2,5 YR 4/8) liegt unmittelbar dem 
stark korrodierten, festen, weißen Travertin auf. 

A n a l y s e n der T e r r a fusca-Profi le von L u c k y und Bojnice sowie die Dünnschliffe v o n 
diesen Funds te l len haben die Labora to r i en des V E B Geologische E r k u n d u n g S ü d — F r e i 
berg/Sachsen durchgeführt . F ü r diese freundliche H i l f e sind die Ver fasse r den H e r r e n 
Prof. Dr. W . L. KUBIENA , H a m b u r g - R e i n b e k , u n d Dr. M a n f r e d WÜNSCHE , F r e ibe rg /Sa . 
zu g röß tem D a n k verpflichtet. 

J u n g p l i o z ä n e u n d q u a r t ä r e T e r r a e c a l c i s - V o r k o m m e n 

i m tschechos lowakischen G e b i e t 

T e r r a r o s s a 

Die jüngsten e inwandf re i da t i e r t en T e r r a ro s sa -Vorkommen en ts tanden aus T r a v e r 
t inen. Bisher s ind folgende dre i Fundstel len b e k a n n t : 

D r e v e n i k - O s t r a h o r a b e i S p i s s k e P o d h r a d i e ( = K i r c h d r a u f ) . 
Der mächt ige K o m p l e x von D r e v e n i k und Os t r a hora besteht aus h a r t e n porösen T r a v e r 
t inen w e i ß e r Fä rbung , in welchen eine p l iozäne F l o r a (F. NEMEJC 1944) und die M o l l u s k e n 

11 Eiszeit und Gegenwart 
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Abida frumentum ( D R A P . ) u n d Frutkkola frutkum ( M Ü L L . ) festgestel l t w u r d e n . D e r 
T r a v e r t i n b i lde t e in ganzes Kuppensys tem, das seine Umgebung a l s ein gewel l tes P l a t e a u 
m i t schroffen, durch Rutschungen gestörten R ä n d e r n hoch über rag t . Die wei te U m g e b u n g 
ist von p a l ä o g e n e n Sands te inen u n d Tonschiefern aufgebaut . Die T e r r a rossa ist auf dem 
D r e v e n i k - P l a t e a u an zahlre ichen Ste l len in ve rka r s t e t en S p a l t e n erhal ten . A m besten 
können ihre Lagerungsve rhä l tn i s se im großen Ste inbruch a m W e s t h a n g eines flachen S a t 
tels zwischen Ost rä hora und D r e v e n i k ver fo lg t w e r d e n . Dor t s ind nur schwache A b t r a 
gungen zu verzeichnen, so d a ß die A b b a u w a n d beste Aufschlüsse bietet . 

Im Bereich des Sat te ls b i lde t eine s ial l i t isch-al l i t ische T e r r a rossa (—. „ ^ ^ 2 — — 
v A l a 0 3 + F e 2 0 3 

= 0 , 1 3 — 0 , 1 9 ) ! ) eine fast z u s a m m e n h ä n g e n d e Decke auf der s t a rk kor rod ie r ten T r a v e r t i n -
oberfläche ( A b b . 1) und fül l t auch zahlreiche, bis mehre re Mete r t iefe Verwi t t e rungs taschen 
aus . S ie ist v o n einem Schutt m i t gelbl ichem l e h m i g e m Zwischenmit te l über lager t , de r 
durchsinterte Zwischenlagen und E in lage rungen v o n T e r r a rossa-Sedimenten au fwe i s t . 
Der Oberflächenboden ist heute eine t i e fgründige M u l l r e n d s i n a . Die e rwähn ten Schut tb i l 
dungen stel len zwei fe l los ein P r o d u k t der p le i s tozänen Ka l t ze i t en d a r . 

In der O s t w a n d des Steinbruches gibt es H ö h l u n g e n , die mi t T e r r a ros sa -Mate r i a l a u s 
gefül l t sind, das sich von der zu sammenhängenden T e r r a rossa-Decke der Oberfläche un te r 
scheidet. Im Nordabschni t t der W a n d w u r d e in e iner k le inen H ö h l e e t w a 4 m unte r der 
Traver t inober f läche eine sa t t - ro te , wen ig plast ische, k r ü m e l i g e all i t ische T e r r a rossa 

'ÄTäO^+FeaOs = ^ ' 1 2 ^ ^ e s t § e s t e ^ , : ( P r 0 D e B)- i n e ine r größeren H ö h l e am Fuß der W a n d 

unter dem Oberflächenprofil ( A ) befindet sich e ine rötl ich b raune Ausfü l lung mi t häuf igem 

Si02 
Bohnerz (Probe C ) , die als Sed iment einer a u s g e p r ä g t all i t ischen T e r r a rossa ( ^ y ~ Q ^ p e , Q . 

= 0,02) gewer t e t w e r d e n k a n n . 

A u s den angeführ ten P u n k t e n geht hervor , d a ß sich die T e r r a rossa-Bi ldung in diesem 
R a u m in mehre ren Genera t ionen vol lzog . Die ausgep räg t a l l i t ischen T e r r a rossa-Formen 
in t iefen H o h l r ä u m e n s ind offenbar ä l te r a ls die schwächer a l l i t ische T e r r a rossa-Decke auf 
der Traver t inober f läche . Die Entstehung dieser Böden fä l l t zwe i fe l lo s in das E n d p l i o z ä n 
und in die W a r m z e i t e n des ä l tes ten P le i s tozäns , da auf benachbar ten T r a v e r t i n e n , d ie 
ähnl ichen C h a r a k t e r und Lagerungsve rhä l tn i s se w i e der T r a v e r t i n von D r e v e n i k a u f w e i 
sen, bisher ke ine T e r r a rossa nachgewiesen wurde, abgesehen v o n atypischen Resten röt
licher Bodenb i ldungen auf der a l tp le i s tozänen P a z i c a . 

Z l a t y O n y x b e i L e v i c e . Der sogenannte „goldene O n y x " ist tatsächlich ein 
k o m p a k t e r ge lber T r a v e r t i n mi t zahlre ichen kr i s ta l l in ischen P a r t i e n . Er bi ldet eine flache 
K u p p e auf dem Rücken der Lev ice r W e i n b e r g e südlich von der S t a d t Levice und w u r d e 
v o n L . IVAN ( 1 9 5 2 ) in das Q u a r t ä r e ingeordnet . Ein a l t qua r t ä r e s A l t e r k a n n z w a r nicht 
ausgeschlossen w e r d e n , es hande l t sich jedoch v i e l wahrscheinl icher u m J u n g p l i o z ä n . 

Die gesamte aufgeschlossene T r a v e r t i n w a n d , d i e e twa 10 m hoch ist, w i r d von z a h l 
reichen Korros ionshohl räumen durchsetzt , d ie mi t sa t t - ro tem T o n gefül l t sind. Sein Gefüge 

ist b recc ienar t ig und das Verhä l tn i s Al203+Fe203 = — c o ö p ' K & T e iner a l l i t i 

schen T e r r a rossa. Im H a n g e n d e n l iegt eine k o m p l i z i e r t e Lößser ie mi t z w e i fossilen B o 

denkomplexen ( A b b . 2 ) . Die Korros ion der T r a v e r t i n e ist sehr s t a r k und tief. 

A u s der Ausb i ldung des Deckprofils e rg ib t sich, d a ß die T e r r a rossa hier mindes tens 
vor z w e i I n t e r g l a z i a l e n en ts tanden ist, denen d ie e rwähn ten fossilen Bodenkomplexe a n -

1) Werte nach dem Auszug mit heißer 20% HCl, SiO* = SiQ 2 in HCl + S i 0 2 in KOH. 
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Abb. 2 . Goldener Onyx bei Levice, Ostwand der oberen Grube. - Der untere Abschnitt der Ab
bauwand besteht aus festem, von zahlreichen Korrosionshohlräumen durchsetztem Travertin, die 
mit Terra rossa (roter Ton, 1 0 R 4 / 6 - 3/8) ausgefüllt sind. Darüber lagert eine komplizierte Löß
serie mit zwei fossilen Bodenkomplexen. Foto: Vojen LOZEK. 

gehören. M a n m u ß auch den U m s t a n d in Betracht ziehen, daß sich das Profil a n einer 
exponier ten S te l le befindet. D a r a u s ist zu schließen, d a ß hier nicht I n t e r g l a z i a l e vor l i egen , 
die u n m i t t e l b a r dem Pos tg l az i a l vorans tehen u n d d a ß die Lößser ie von den T e r r a 
rossa -Bi ldungen durch eine D i s k o r d a n z ge t rennt ist. 

R a t n o v c e b e i P i e s t ' a n y . T r a v e r t i n e , d ie im großen Steinbruch bei R a t n o v c e 
aufgeschlossen s ind, gehören a l t e r s m ä ß i g zwei fe l los in das Neogen ( v g l . O. HYNIE 1 9 2 7 ) . 
Ih re Oberfläche ist mi t zahlreichen t iefen Korrosionshöhlen durchsetzt , d ie v o r w i e g e n d 
mi t sa t t -b raunen , s te l lenweise gelb gefleckten u n d gebänder ten T o n e n ausgefül l t s ind, ö r t 
lich s ind auch tiefe Verwi t te rungs taschen mi t ro tem T o n vo rhanden . Die Deckschichten 
können nicht ve r fo lg t werden , d a sie durch den A b b a u gestört w u r d e n . 

T r a v e r t i n e , auf denen eine T e r r a rossa festgestel l t w u r d e , s ind durchweg a l t , das 
he iß t im F a l l e von Dreven ik u n d R a t n o v c e nachweisbar p l iozän , i m F a l l e von Lev ice r 
O n y x ist dieses A l t e r äußerst wahrscheinl ich . B a l d nach ihrer Ents tehung w u r d e n sie 
durch in tens ive chemische V e r w i t t e r u n g angegriffen, deren P roduk t d ie tiefen Korros ions
höhlen u n d die T e r r a rossa s ind. Die p le i s tozänen Schichten, w i e L ö ß , Schutt u n d fossile 
Böden, s ind v o n der l iegenden T e r r a rossa durch e ine D i sko rdanz get rennt . Die ä l tes te 
mögliche Ents tehungszei t der besprochenen T e r r a rossa-Böden ist in Anbet rach t des Al t e r s 
der Mut te rges te ine das Spä tp l i ozän , b z w . die W a r m z e i t e n des ä l tes ten P le i s tozäns . 
J ü n g e r e Zeitabschnit te können ausgeschlossen w e r d e n , d a die T e r r a rossa in typischer A u s 
p r ä g u n g bisher auf ke inem ple is tozänen T r a v e r t i n nachgewiesen w u r d e . Dieser Boden l ä ß t 
sich nicht e i n m a l in der nächsten Nachbarschaft der oben e rwähn ten V o r k o m m e n finden, 
in denen a l l e Ents tehungsmögl ichkei ten gleich w a r e n , abgesehen v o m A l t e r des A u s g a n g s 
gesteins . 

F ü r die Al te rsbes t immung der T e r r a rossa sind in einigen Fä l l en auch die Ausfü l lungen 

11 
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der Karst taschen von Bedeutung . D a z u bietet d ie besten Bed ingungen der Steinbruch an 
der Anhöhe S k a l a b e i I v a n o v c e i m W a a g t a l . 

Die mesozoischen K a l k e von S k a l a sind mi t e inem kompl i z i e r t en Sys tem v o n Kars t 
hohl räumen durchsetzt , die m i t ge lbbraunem T o n mi t Bohnerz gefü l l t sind. Dieses M a t e r i a l 
en thäl t eine reiche W i r b e l t i e r f a u n a , d ie a l t e r smäß ig an die Grenze P l iozän /P le i s tozän 
fä l l t (O. FEJFAR 1 9 6 1 a ) . A u ß e r dieser ä l te ren Genera t ion von Karst taschen g ib t es hier 
auch Korrosionshöhlen mi t ro ter Ausfül lung ohne Bohnerz , d ie zweife l los j ünge r sind. 
Rote Tone w u r d e n auch in die Ausfü l lung einer a l t en Dol ine umge lage r t , die im Steinbruch 
a m N o r d h a n g von S k a l a aufgeschlossen ist. Der besprochene K o m p l e x w i r d von einer Löß
serie mit fossilen Böden u n d von pos tg laz ia l en Schichten mi t häufiger prähistorischer 
Ke ramik über lage r t . In den ro ten Ausfü l lungen w u r d e eine typisch ple is tozäne i n t e rg l a 
z ia l e M o l l u s k e n f a u n a nachgewiesen. 

Aus den s t ra t igraphischen Verhä l tn i ssen des Aufschlusses von Ivanovce geht k l a r her
vor, daß die ro te Ausfü l lung a l tp le i s tozänen A l t e r s ist und daß sie in einem I n t e r g l a z i a l 
entstand, dessen nähere Einstufung noch offenbleiben m u ß . 

Eine ähnl iche Funds te l le ist die Anhöhe M ä l o k b e i K o l i n a n y ( N O von N i t r a ) , 
deren K a l k e zahl re iche , mi t T e r r a rossa gefül l te , e inande r p a r a l l e l e Spa l t en aufweisen . 
A l l e Ausfü l lungen führen e ine einheitl iche a l tpe i s tozäne W i r b e l t i e r f a u n a mit Beremendia 
ßssidens ( P E T . ) , Prospalax priscus ( N E H R . ) , Hypolagus beremendensis K O R M . usw. 
(O. FEJFAR 1961b) , w o r a u s zu schließen ist, d a ß d ie Aus fü l lung der Spa l t en w ä h r e n d 
einer r e l a t iv ku rzen Ze i t spanne erfolgte. Auf der Oberfläche t r i t t hier heute ke ine T e r r a 
rossa auf. 

Diese Beobachtungen s t immen mit den Befunden aus dem Süds lowakischen K a r s t über
ein, wo durch reiche a l tp le i s tozäne i n t e rg l az i a l e M o l l u s k e n - und Wi rbe l t i e r f aunen belegte 
T e r r a rossa -Sed imente in Kars t taschen bei G o m b a s e k , P l e s i v e c und J e 1 s a v a 
festgestellt w u r d e n . Die Beschaffenheit der Aus fü l lungen bietet a l l e rd ings ke inen festen 
Beweis für das a l tp le i s tozäne Al t e r der T e r r a rossa. Diese konn te als Sed iment in ver 
schiedensten Zei tabschni t ten umge lage r t we rden ( z . B. w ä h r e n d der Würm-Eisze i t , w i e in 
der Großen J a s o v e r H ö h l e festgelegt w u r d e —- V . LOZEK , J . SEKYRA , J . K U K L A & 
O. FEJFAR 1 9 5 7 ) . Es ist h ier doch offensichtlich, d a ß in der betreffenden Zeit d ie T e r r a 
rossa-Böden auf der Karstoberfläche reg iona l verbre i te t w a r e n u n d wahrscheinl ich auch 
noch gebi ldet w u r d e n . Dasselbe bestät igen auch Befunde aus U n g a r n (M. KRETZOI 1956) , 
sowie einige a u f f a l l e n d rote Schichten in cromer-zei t l ichen Ser ien von Z l a ty K ü n und von 
Ch lum bei S rbsko im Böhmischen Kars t . 

Aus den angeführ ten P u n k t e n geht somit he rvor , d a ß die jüngsten sicher belegten T e r r a 
rossa -Vorkommen zeit l ich in das oberste P l i o z ä n und in die W a r m z e i t e n des äl testen 
Pleis tozäns f a l l en . Es h a n d e l t sich hierbei sowohl um deutlich al l i t ische a ls auch sial l i t ische 
Formen von T e r r a rossa. 

Bisher ist nicht k l a r , ob sich die T e r r a rossa wenigs tens ört l ich und im beschränkten 
Umfang auch spä te r b i lden konn te . Einige Befunde dürften da fü r zeugen. Es fehlen hier
für jedoch genügende Beweise . E r w ä h n e n s w e r t s ind z . B . unzweife lhaf te T e r r a rossa-
Sedimente aus de r i n t e r g l a z i a l e n Ser ie im S ü d e i n g a n g der D u d l a v a . S k a l a - H ö h l e 
b e i S u m i a c , Z e n t r a l s l o w a k e i ( V . LOZEK 1 9 6 2 ) . Auf Grund der spärl ichen W i r b e l 
t ierfunde u n d der Posi t ion i m H a n g e n d e n der H a u p t g e n e r a t i o n von Gebirgsrandschot tern 
der Niederen T a t r a ist dieses In t e rg l az i a l nicht ä l t e r a ls Hols te in . Die Fundste l le l iegt im 
Gebirge, w o m e h r m a l s eine sehr s ta rke A b t r a g u n g s ta t tgefunden hat . H e u z u t a g e g ib t es 
an der Oberfläche ke ine T e r r a rossa mehr. Danach darf m a n vermuten , daß sie w ä h r e n d 
des e rwähn ten I n t e r g l a z i a l s an der Oberfläche noch w e i t verbre i te t w a r und angesichts der 
angeführten U m s t ä n d e nicht ein R e l i k t aus v ie l ä l te ren Zeiten dars te l len konnte . 
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T e r r a f u s c a 

Die T e r r a fusca w u r d e auf r e l a t iv zahlreichen T r a v e r t i n l a g e r n im K a r p a t e n r a u m fest
gestel l t . H i e r sollen in k u r z e r chronologischer Übersicht die e inze lnen V o r k o m m e n be
sprochen w e r d e n : 

A l t p l e i s t o z ä n e T r a v e r t i n e 

M a l e B i e l i c e i m N i t r a T a l . Auf a n n ä h e r n d hor i zon ta l gelager ten k o m p a k 
ten S ü ß w a s s e r k a l k e n mi t einer reichen i n t e r g l a z i a l e n M o l l u s k e n f a u n a ( T . KORMOS 1 9 1 1 ) 
ist eine mächtige T e r r a fusca ausgebi ldet , d ie in t iefen V e r w i t t e r u n g s o r g e l n in das M u t t e r 
gestein eingreift ( V . LOZEK 8C Fr. PROSEK 1 9 5 7 ) . S ie l i eg t d i r ek t dem anstehenden K a l k 
auf und ist zum T e i l von Löß über lager t . 

B o j n i c e a n d e r o b e r e n N i t r a ( A b b . 3, T a b . 1 ) . Auf den T r a v e r t i n e n 
„ Ü b o c e " a m Zoologischen Gar ten befindet sich eine mächt ige ro tbraune T e r r a fusca 
( V . LOZEK 1961b) . S ie l i eg t unmi t t e lba r den oberen lockeren Schichten auf, zum g röß ten 
T e i l unter Acker . Die A c k e r k r u m e weis t eine s e k u n d ä r e Ka lkan re i che rung auf; der U n t e r 
boden ist aber eine sehr typische T e r r a fusca mi t zungena r t i gen Aus läu fe rn in das M u t t e r 
gestein. H i e r m u ß hervorgehoben werden , d a ß auf den benachbar ten T r a v e r t i n e n a m 
Kirchhof, die wahrscheinl ich l e t z t in t e rg laz i a l s ind, bisher keine T e r r a fusca nachgewiesen 
w u r d e , obwohl be ide S t andor t e hinsichtlich der bodenb i ldenden F a k t o r e n fast v o l l k o m m e n 
übereinst immen. 

V y s n e R u z b a c h y i n d e r Z i p s . A u f der T r a v e r t i n k u p p e M o d z e 1 e ist 
e ine sa t tbraune t i e fg ründ ige T e r r a fusca zu verzeichnen. Sie l i eg t unmi t te lbar d e m fr i 
schen Mut te rges te in auf. 

H ie r sei auch auf das T e r r a fu sca -Vorkommen auf den T r a v e r t i n e n der A n h ö h e 
G e s t e n c e b e i D u d i n c e e rwähn t , das bisher noch nicht nähe r untersucht w u r d e . 

M i t t e l p l e i s t o z ä n e T r a v e r t i n e 

T u e i n b e i P r e r o v ( P r e r a u ) . Eine s a t t b r aune T e r r a fusca erscheint u n m i t t e l 
ba r über den oberen lockeren Schichten einer T r a v e r t i n k u p p e . In ausgepräg ten V e r w i t t e 
rungstaschen greift sie bis 1,5 m tief in das Mut te rges t e in . S te l l enwei se ist sie von H a n g 
ma te r i a l mi t Det r i tus der Ter t i ä r sands te ine und äol icher Beimischung über lager t . Dor t , 
w o der T r a v e r t i n v o m Traver t inschu t t übe r l age r t ist, der k r y o t u r b a t gestört w u r d e , l iegt 
ke ine T e r r a fusca v o r ( V . LOZEK 8C J . TYRACFK 1 9 5 8 ) . D a r a u s k a n n geschlossen w e r d e n , 
d a ß sie bereits hohes A l t e r besitzt . 

B O J N I C E - Ü ß O Ö E 

o Abb. 3. Bojnice-Üboce, T. fusca aus altpleistozänem Tra
vertin. 1 Dunkel graubrauner (10 YR 3/3), humoser 
Lehm, gut krümelnd, wurzelfilzig, 2 dunkelbrauner (8,75 
YR 4/4), humoser, ± krümeliger Lehm mit verstreutem 
feinem Travertinschutt (<2cm), vereinzelte Holzkohlen 
(wahrscheinlich ein ehemaliger Ap-Horizont), 3 brauner 
(7,5 YR 4,5/4), z.T. humusfleckiger, stark toniger Lehm, 
mittelblockig, im feuchten Zustand plastisch, schwach 
durchwurzelt, 4 rötlichbrauner (5 YR 4/4,5), stärker to
niger Lehm, großblockig aufbrechend, stark plastisch, 
5 verwitterter Travertin und feiner Travertinsand (10 
YR 6/3 u. 5/3), feine, mit dem hangenden Ton ausgefüllte 
Korrosionsorgeln und zahlreiche Toneinschlämmungen, 
die auch die Poren im festen Travertin auskleiden; ver
witterte, stark tonige und relativ frische Partien sind un
regelmäßig verteilt, 6 hell gelbbrauner (10 YR 6/4), fei
ner Travertinsand mit Lagen und Knollen festen fein
porigen Travertins (10 YR 8/4) (vgl. Tabelle 1). 
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T a b e l l e 1 

Ergebnisse der chemischen Analysen und der Korngrößenbestimmung von Terra fusca-Profilen 

C h e m i s c h e 

Probe H2O-110° H 2O+110° c o 2 S i 0 2 A l 2 0 3 F e 2 0 3 FeO T i 0 2 MnO CoO MgO 

B 1 3,3 6,7 7,0 52,7 10,9 4,1 0,2 0,8 0,09 10,4 1,3 
B 2 3,9 5,6 5,5 58,0 12,1 4,8 0,2 0,8 0,08 7,8 1,3 
B 3 4,8 5,7 0,5 63,5 16,5 6,0 0,1 0,9 0,08 1,9 1,2 
B 4 7,1 7,2 1,5 57,6 17,0 7,6 0,1 0,9 1,0 2,3 2,2 
B 5 0 7,8 20,4 27,4 8,9 4,1 0 0,5 0,06 27,4 1,5 
B 6a 0 1,3 40,6 1,0 0,9 0,3 0 0,1 0,02 51,6 1,6 
B 6b 0,2 1,2 40,8 1,4 0,6 0,2 0,1 0,5 0,03 52,6 1,8 

L 1 1,8 4,7 0,3 67,4 13,1 4,3 0,8 0,9 0,10 1,1 2,5 
L 2 5,9 7,7 0 56,5 19,5 7,5 0,5 0,8 0,09 1,6 0,9 
L 3 4,4 6,0 0,2 55,8 19,6 8,1 0,2 1,0 0,09 2,8 2,8 
L 4 5,9 10,2 0,03 51,0 21,5 8,9 0,4 0,8 0,09 1,7 2,2 
L 5 1,8 2,8 30,9 13,4 6,1 3,1 0,1 0,2 0,04 41,0 1,1 

Die Werte beziehen sich auf bei 110 ° getrocknete Substanz, das H 2 O - I I O 0 ist infolgedessen in der 

K o r n 

Probe 20,0-6,3 6,3-2,0 2,0-1,0 1,0-0,63 0,63-0,20 0,20-0,10 

B 1 — — 1,2 1,6 5,1 3,5 
B 2 1,0 0,3 0,3 0,7 2,9 2,4 
B 3 — — 0,4 0,5 1,1 0,6 
B 4 — 0,6 0,4 0,6 1,2 0,4 
B 5 1,4 2,4 4,7 4,0 10,1 5,4 
B 6b — — 2,2 3,1 12,1 12,6 

L 1 0,2 0,7 4,0 8,0 
L 2 — — 0,2 0,6 3,1 4,2 
L 3 — — 0,3 0,9 3,2 3,2 
L 4 — — — 0,2 1,3 1,0 

L 5 — — 1,7 4,0 13,4 10,1 

Von der Probe B 6 a wurde keine Kornanalyse durchgeführt, da die Probe, ein Travertin, sich auf 

Die Kornanalysen der Proben B 5, B 6 b und L 5 sind durch den hohen CaC03 -Geha l t in der Weise 

B = Bojnice-Üboce, L = Liicky-Skalicky 
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Bojnice-Üboce und Lücky-Skalicky 

A n a l y s e n 

Org. Subst. pH-Wert (T-S). CaC03 

K 2 0 Na20 p 2 o 5 
S (Humus) in H20 in KCl Wert S-Wert T-Wert V-Wert nach SCHEIBLER 

1,5 0,6 0,18 0,15 3,5 7,41 7,1 5,87 27,55 33,42 82,25 12,25 
1,6 0,6 0,16 0,02 1,3 7,68 7,2 6,25 27,8 34,05 81,6 9,05 
1,8 0,8 0,08 0,08 0,5 7,65 7,0 6,25 32,4 38,65 83,85 0,45 

1,7 0,4 0,06 0,04 0,7 7,58 6,85 9,5 44,5 54,00 82,4 3,95 
0,8 0,2 0,17 0,13 0,8 7,8 7,2 5,37 29,2 34,57 84,45 40,4 
0,2 0,2 0,36 0,33 1,4 8,55 8,4 0,25 18,6 18,85 98,55 77,9 
0,2 0,1 0,38 0,54 0,3 8,42 8,4 n .g . 7,45 7,45 100,00 76,5 

2,2 0,6 0,05 0,70 1,6 7,70 7,15 5,87 17,65 23,52 75,0 1,2 
3,4 0,5 0,08 0,02 1,2 7,68 6,85 8,75 32,35 41,10 78,7 Spuren 
2,3 0,4 0,12 0,13 0,2 7,85 6,70 9,37 36,1 45,47 79,4 Spuren 
2,3 0,3 0,07 0,04 0,3 7,80 6,75 10,12 46,0 56,12 81,95 Spuren 
0,6 0,1 0,23 0,26 0,3 8,25 7,4 3,5 18,1 21,6 83,8 54,8 

Summe nicht enthalten. 

g r o ß en 

0,10-0,063 0,063-0,020 0,020-0,010 0,010-0,006 0,006-0,002 <0,002 mm % 

3,8 20,7 20,6 4,0 7,5 30,4 98,4 
2,7 17,3 24,0 2,2 6,7 38,7 99,2 
2,4 17,8 13,5 9,0 8,1 44,3 97,7 
0,8 7,4 13,9 7,2 5,5 61,8 99,8 
5,7 9,5 6,7 4,0 6,4 37,2 97,5 

19,1 23,5 10,4 4,5 6,2 6,1 99,8 

12,5 18,2 7,1 4,8 10,3 33,2 99,0 
6,0 10,4 4,8 2,7 8,0 57,9 97,9 
5,5 5,3 5,4 5,9 7,3 60,6 97,6 
2,5 5,9 4,2 2,4 9,1 72,1 98,7 

10,4 14,4 8,5 3,2 8,8 25,4 99,9 

Grund des hohen Kalkgehaltes nicht aufbereiten ließ. 

beeinflußt, daß eine etwas zu grobe Körnung hervorgerufen wurde. 

(T-S)-Wert = austauschbare H-Ionen am Sorptionskomplex 

S-Wert = austauschbare Basen am Sorptionskomplex 

T-Wert = Sorptionskapazität 

V-Wert = Basensättigungsgrad 
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LÜCKY - SKAUÖKY 

Abb. 4. Lücky-Skalicky, Terra fusca aus mittelpleistozäner Seekreide. 1 Dunkel graubrauner 
(2,5 YR 3/2), humoser, mäßig toniger Lehm, prismatisch aufbrechend; vereinzelt durch Korrosion 
gerundete Bruchstücke von festem Travertin; an der Basis ein durchgehender Horizont von Schutt 
paleogener Sandsteine; 2 gräulich gelbbrauner (10 YR 4/5), toniger Lehm, prismatisch aufbrechend; 
3 sattbrauner (7,5 YR 3/4), toniger Lehm, scharfkantig blockig; 4 sattbrauner (7,5 YR 4/5), stark 
toniger Lehm, scharfkantig großblockig, dicht gefügt, Untergrenze taschenförmig, scharf; die Ver
witterungsfront besteht aus 2-5 mm großen Kalkkörnern mit weißlichen Verwitterungsrinden, Zwi
schenräume mit Braunlehmplasma durchsetzt; 5 gelbliche bis weißliche (10 YR 6,5/6), grobkörnige 
Seekreide mit zahlreichen Wassermollusken (Lymnaea peregra f. ovata [DRAP.1); ziemlich zahl
reiche Wurmgänge mit dunkler Wurmlosung und stellenweise dunkelbraune Braunlehmplasma-Ein-
schlämmungen (vgl. Tabelle 1). 

Z e l a t o v i c e b e i P r e r o v ( P r e r a u ) . Die Verhä l tn i sse s t immen mit denjenigen 
an der benachbarten T u c i n e r Funds te l le v o l l k o m m e n überein ( V . LOZEK 1961a ) . 

L u c k y b e i R u z o m b e r o k (Abb. 4; T a b . 1). Auf der T rave r t i n t e r r a s se S k a 
l i c k y w u r d e eine mächt ige T e r r a fusca festgestell t , die aus S ü ß w a s s e r k r e i d e über festen 
T r a v e r t i n e n ents tanden ist ( v g l . J . K U K L A & V . LOZEK 1 9 6 1 , PI. 11/2). Sie we i s t ausge
p räg t e Verwi t te rungs taschen auf und ist vom Schutt pa l äogene r Sandste ine über lage r t . 

L u d r o v a b e i R u z o m b e r o k (Abb . 5 ) . Eine sehr mächt ige Te r r a fusca satt
brauner Färbung ist auf festem T r a v e r t i n des Cerena-Berges ausgebi lde t , der eine R e l i k t 
p la t te im H a n g e n d e n von Deckenschottern de r Niederen T a t r a bi ldet . Die T r a v e r t i n 
oberfläche weis t sehr deutl iche Korrosionserscheinungen auf ( V . LOZEK 1961C, PI. V / 1 ) . 

S v . O n d r e j b e i G a n o v e e. D i rek t in der Gemeinde t r i t t ein mächtiger , hori
zonta l ge lager t e r Komplex von Seekre ide mi t festen T r a v e r t i n b ä n k e n und Almzwischen 
lagen auf. In der Oberflächenschicht w u r d e eine warmzei t l i che Mol lu sken fauna m i t Heli-
cigona banatica (RSSM . ) festgestel l t . Der lockeren, weißen Oberflächenschicht l iegt unmi t t e l 
ba r ein Boden mi t sehr scharfer Un te rg renze auf. dessen Basisschicht einer T e r r a fusca 

Abb. 5. Cerenä bei Ludrova, geologische Position des Travertins mit Terra fusca auf der Ober
fläche. T fester Travertin, TS mit Travertin verkittete Terrassenschotter (Deckenschotter - etwa 
50 m über der heutigen Talsohle A), PF zentralkarpatisches Paläogen in Flyschfazies, PB basales 
Paläogen in Karbonatfazies, MS subtatrisches Mesozoikum; schwarz - Terra fusca aus Travertin 
(mit zahlreichen tiefen Verwitterungsorgeln). 



Mitteleuropäische Terrae calcis 169 

ähne l t . Sonst ist das Bodenmate r i a l mi t Detr i tus pa l äogene r Sands te ine ve rmeng t u n d 
en thä l t wahrscheinlich auch einige äolische Beimischung ( V . LOZEK 1961b) . 

U n t e r den mi t t e lp le i s tozänen Funds te l l en sind auch die T e r r a fusca -Vorkommen auf 
der Breccie von M u r a n u n d im Steinbruch von Z a s k a l i e bei Püchow zu e r w ä h n e n : 

M u r ä n ( Z e n t r a l s l o w a k e i ) . Im T a l e S u c h y d o l a m Orte P i e c k y 
t r i t t eine mächtige Brecc ie auf, die aus Kalkschut t besteht, der durch Sin ter ve rk i t t e t ist. 
S ie ist s ta rk ve rkars te t , we i s t tiefe Erosionseinschnitte auf u n d en thä l t eine warmze i t l i che 
Mol luskenfauna . Auf de r Oberfläche ist e ine T e r r a fusca v o r h a n d e n , die meistens n u r in 
Verwi t te rungs taschen e rha l t en blieb ( V . LOZEK 1960 , L . SMOLIKOVÄ 1961b) . 

Z a s k a l i e b e i P ü c h o v i m W a a g t a l , W e s t s l o w a k e i (Abb . 6 ) . Im v e r l a s 
senen Steinbruch von Z ä s k a l i e , in dem J u r a k a l k e der K l i p p e n z o n e gewonnen w u r d e n , ist 
das ehemal ige P r a l l u f e r des Waagf lusses aufgeschlossen, das in der Erosionsphase vor der 
Aufschüt tung der Hochter rasse en ts tanden ist. De r K a l k b i lde t eine S t e i l w a n d über den 
S a n d e n der Hochterrasse , der ein Schut tpake t u n m i t t e l b a r hor izon ta l auf l iegt . Die 

Abb. 6. Zaskalie bei Piichov im Waagtal, Deckschichten der Hochterrasse des Waag-Flusses. 1 Hell
ockerbrauner (10 YR 5/3,5) Löß mit streifenförmigen Kalkausscheidungen, 2 ockerbrauner (10 YR 
5/4) Löß mit vereinzelten Kalksteinstücken, 3 Kalkschutt mit graubraunem (10 YR 4,5/2,5) löß
artigem Zwischenmittel, 4 Kalkschutt mit kalkhaltigem, dunkel graubraunem (10 YR 4/2,5) Lehm
zwischenmittel (z. T. Terra fusca-Material), hochinterglaziale Mollusken; 5, 6, 7 korrodierter Kalk
schutt mit Terra fusca-Zwischenmittel: 5,6 typisches, dunkel sattbraunes (7,5 YR 4-3,5/3) Terra 
fusca-Material, Gesteinsstücke stark korrodiert; 7 Zwischenmittel heller (7,5 YR 4,5/4, unreines 
umgelagertes Terra fusca-Material); dem Schichtpaket 5-7 entspricht die sattbraune (7,5 YR 4/5) 
Terra fusca-Ausfüllung des Karstschlotes am linken Rand des Profils; 8 Kalkschutt mit unregel
mäßig kalkhaltigem, braunem (10 YR 5/3-4), heller geflecktem (10 YR 5/6) Lehmzwischenmittel, 
hochinterglaziale Mollusken; 9 anlehmige, dunkel gelbbraune (10 YR 4/4-5) Grobsande der Waag-
Hochterrasse, 10 grau- bis gelbbraune Grobsande der Waag-Hochterrasse mit Schluff- und Schotter
zwischenlagen; A Aufschüttung, K Jurakalk. 
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unters te und die oberen Schichten dieses P a k e t s s ind k a l k h a l t i g u n d führen eine hoch
i n t e r g l a z i a l e M o l l u s k e n f a u n a mi t Helicigona banatica ( R S S M . ) und Soosia diodonta (FER. ) . 

Diese Fauna da r f mi t dem i n t e r g l a z i a l e n Schneckenfund von L . K A L A S ( " K o c k o v s k a 
s k a l a " ) identisch sein. Die mi t t l e ren L a g e n bestehen aus re inem T e r r a f u s c a - M a t e r i a l und 
s t a r k kor rod ie r t em Kalkschut t . O b w o h l ein T e i l des Zwischenmit te ls a l s Bodensediment 
zu deuten ist, e r fo lgte hier auch eine T e r r a fusca-Bi ldung an Or t u n d S te l l e , w o v o n das 
re ine T e r r a f u s c a - M a t e r i a l und die K a l k m e h l f i l m e an den Gesteinsstücken zeugen. A u ß e r 
d e m ist der K a l k f e l s e n mi t e inem S y s t e m von H o h l r ä u m e n durchsetzt , das eine reine 
T e r r a fusca-Ausfü l lung aufweis t . Diese ist m i t den mi t t le ren Schichten des erör ter ten 
Schut tpake ts d i r e k t verknüpft . 

Aus den Lage rungsve rhä l tn i s sen ( v g l . Abb . 6 ) der warmze i t l i chen Schichtenfolge mit 
T e r r a fusca ist zu schließen, d a ß die betreffende W a r m z e i t unmi t t e lba r der Aufschot terung 
v o n Hochterrasse folgen mußte . Nach den Befunden im Ost rauer Gebiet f ä l l t d ie k a r -
pat ische Hochterrasse in die Vor rückungsphase der Saa l e -Ve re i sung . Demzufo lge darf 
d a s T e r r a fu sca -Vorkommen von Z a s k a l i e a l s vo r l e t z t i n t e rg l az i a l angesprochen werden . 
Es l iegt hier offenbar eine A n a l o g i e der mäch t igen rubefizierten B o d e n k o m p l e x e P K IV 
v o r ( v g l . J . K U K L A , V . LOZEK & J . BÄRTA 1 9 6 2 ) . 

L e t z t i n t e r g l a z i a l e T r a v e r t i n e 

H r a n o v n i c a b e i P o p r a d . I m T a l e des Vernär -Baches l i eg t der T r a v e r t i n -
berg H i n c a v a , der aus mehre ren T r a v e r t i n t e r r a s s e n besteht. Auf der Oberfläche der 
unters ten Ter rasse , die eine i n t e r g l a z i a l e M o l l u s k e n f a u n a und einen pa läo l i th i schen Ku l 
tu rhor izont en thä l t , ist eine schwach less ivier te T e r r a fusca ausgebi lde t . Diese l i eg t nicht 
unmi t t e lba r dem frischen Mut te rges te in , sondern e inem Frostschutt über dem festen T r a 
ve r t i n auf. Dieses T e r r a f u s c a - V o r k o m m e n da r f fast sicher a l s pos tg l az i a l angesehen 
w e r d e n . 

H r a d i s t e p o d V r a t n o m . Diese Funds te l l e ist von g roße r Bedeu tung , d a hier 
T r a v e r t i n e v o n drei verschiedenen W a r m z e i t e n in d i rek te r Superpos i t ion auf t re ten , und 
z w a r von z w e i p le is tozänen I n t e r g l a z i a l e n und v o n Pos tg l az i a l . T e r r a fusca ist auf beiden 
ple is tozänen T r a v e r t i n e n ausgeb i lde t (Abb . 7 ) . In beiden Fä l l en l i eg t sie der mechanisch 
ve rwi t t e r t en Oberfläche des Mut te rges te ins auf. Es l iegt h ier eine sa t tb raune , an der Ober
fläche schwach less ivier te T e r r a fusca vor , die auf dem äl teren T r a v e r t i n ( M i t t e l - bis A l t 
p le i s tozän) bis 1 , 5 m tiefe Verwi t t e rungs ta schen aufweis t u n d bis 2 m in das Mut te rges te in 
eingreift , w ä h r e n d sie in den jüngeren T r a v e r t i n nur in kurzen , schmal z u n g e n a r t i g e n Aus
läu fe rn einläuft. S te l lenweise ist die Oberfläche des jüngeren T r a v e r t i n s v o m Schutt über
l a g e r t und T e r r a fusca ist h ie r nicht v o r h a n d e n . Dort , w o der K o n t a k t be ider pleis to
z ä n e n T r a v e r t i n e aufgeschlossen ist, l iegen d ie Verhä l tn i sse so, d a ß der sanft geneigten 
Oberfläche des ä l t e ren T r a v e r t i n s ro tb raune , v o m Löß über lager te T e r r a fusca-Sedimente 
folgen. Darübe r l age r t der jüngere p le i s tozäne T r a v e r t i n . In H r a d i s t e w u r d e ein Profil 

Abb. 7. Hradiste pod Vratnom, Gesamtschema der Travertinserie mit Terra fusca-Bildungen. T 1 
Älterer Interglazialtravertin, T 2 jüngerer Interglazialtravertin mit Dauchsandzwischenlagen, T 3 
holozäne Travertine und Dauche mit begrabenen Rendsinen (BR), TfS fossile Terra fusca-Sedi
mente, L lößartiger Lehm, R Rendsina aus holozänem Dauch, Ai , Ag, B Horizonte der flachgrün-
digen lessivierten Terra fusca aus dem jüngeren Interglazialtravertin, B. B-Horizont der tiefgrün
digen Terra fusca aus dem älteren Interglazialtravertin. 
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Abb. Abb. 9 

Abb. 8. Hradiste pod Vratnom, Detailprofil von Terra fusca aus dem älteren Interglazialtravertin. 
1 Bräunlich dunkelgrauer, humoser, krümeliger, kalkhaltiger Lehm (Rendsina aus Dauchsand, Ap), 
2 weißlicher Dauchsand mit häufigen Humuseinschlämmungen und Wurmgängen (Ap/C), 3 hell 
graubrauner Lehm mit zahlreichen Holzkohlen und vereinzelten vorzeitlichen Scherben (Hallstatt-
La Tene) (umgelagerter Ag-Horizont der lessivierten Terra fusca), 4 gelblich brauner (10 YR 
5,5/4), toniger Lehm, unregelmäßig blockig aufbrechend, hellgraue lessivierte Adern, 5 sattbrauner 
(7,5 YR 4/4), stark toniger Lehm, mittelblockig bis unregelmäßig prismatisch aufbrechend, greift in 
schmalen Verwitterungsorgeln ins Liegende ein, 6 feinsplitteriger Travertinschutt mit groben Blök
ken, Zwischenmittel Travertinsand, häufige Braunlehmplasma-Einschlämmungen und tiefe Ver
witterungsorgeln; 7 anstehender mittelporiger Travertin, z. T. durch mechanische Verwitterung und 
Korrosion angegriffen. 
Abb. 9. Banka bei Piest'any, Profil einer Kalkverwitterungslehmserie an der Straße Piest'any— 
R adosina unweit des Gasthauses Havran am Westhang des Inovec-Gebirges. 1 Dunkel braungrauer, 
humoser, staubiger Lehm (Aj) , 2 hell braungrauer Lehm mit Humuseinschlämmungen ( A 3 ) , 3 gelb
brauner, toniger Lehm, bröckelig zerfallend, 4 hell rötlichbrauner, toniger Lehm, mittelblockig auf
brechend, 5 satt-rotbrauner, stark toniger Lehm, der das Zwischenmittel einer Dolomitschuttlage 
bildet, 6 braunroter, stark toniger Lehm an der Unterkante derselben Schuttlage (Gesteinsstücke 
stark korrodiert), 7 dunkel ziegelroter, stark toniger, jedoch wenig plastischer Lehm, gut krümelnd, 
zahlreiche kleine weiche orangerote Konkretionen, grobe korrodierte Dolomitstücke und korro-
dierter anstehender Dolomitfelsen mit tiefen Verwitterungstaschen. 

aufgenommen (Abb. 8 ) , in dem über der T e r r a fusca aus dem ä l te ren P le i s tozän t rave r t in 
g r a u b r a u n e Lehme mi t Scherben aus de r H a l l s t a t t - L a Tene-Ze i t l iegen , die w iede r von 
e inem jungen (ho lozänen) Dauch ( lockeren Kalk tuf f ) m i t Oberf lächenrendsina über lager t 
w e r d e n ( V . LOZEK 1 9 6 1 d ) . Auf den ho lozänen T r a v e r t i n e n gibt es k e i n e S p u r von T e r r a 
fusca-Bi ldung. Auf der Oberfläche ha t sich eine ger ingmächt ige R e n d s i n a entwickel t , ab 
gesehen v o n mehreren begrabenen Rends inen innerha lb des T r a v e r t i n k o m p l e x e s . H r a d i s t e 
pod V r a t n o m stellt e ine sehr bedeutende Fundste l le d a r , und man k a n n e rwar t en , d a ß 
fortschreitende S t e ingewinnung noch w e i t e r e wicht ige Profi le aufschl ießen w i r d . Im Fa l l e , 
d aß sich die Vermutung über das l e t z t i n t e rg l az i a l e A l t e r des jüngeren P le i s tozän t rave r t in s 
bestät igt , k ann seine T e r r a fusca a ls p o s t g l a z i a l angesprochen werden . 

D i e T e r r a fusca-Böden aus T r a v e r t i n werden durch ihre sa t tb raune bis rötliche Fä r 
bung, die re la t iv d u n k l e Tönung , sowie tiefe Verwi t te rungs taschen u n d -orgeln gekenn 
zeichnet. Vergl ichen m i t den Kalks te inen s ind die T r a v e r t i n e vie l poröser u n d für Wasse r 
durchläss iger ; in höchstem M a ß e sind diese Eigenschaffen bei den lockeren T r a v e r t i n -
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b i ldungen (Dauchsand) ausgebi lde t , die manchmal die Beschaffenheit von groben Seekre i 
den aufweisen ( L u c k y , S v . O n d r e j ) . Der T r a v e r t i n w i r d v ie l rascher gelöst a l s k o m p a k t e 
Ka lks te ine , und die Kol lo ide insch lämmungen greifen oft sehr tief in das ans tehende Ge
stein ein. Danach k a n n m a n vermuten , d a ß sich die T e r r a fusca-Bi ldung aus T r a v e r t i n e n 
viel rascher vo l lz ieh t a l s aus Kalks te inen . 

M i t Ausnahme der Funds te l le H r a n o v n i c a und des nicht sicher bestät igten V o r k o m m e n s 
von H r a d i s t e pod V r a t n o m ist bisher ke ine T e r r a fusca aus den l e t z t i n t e rg l az i a l en T r a v e r 
t inen bekannt . A m besten k a n n diese Erscheinung dort ve r fo lg t werden , w o l e t z t in t e rg l a -
z i a l e und ä l tere T r a v e r t i n e in unmi t t e lba re r Nachbarschaft l i egen (Bojnice, L u c k y , U m 
gebung von Ganovce ) . D a r a u s k a n n geschlossen werden , d a ß d i e T e r r a f u s c a i n 
p l e i s t o z ä n e n I n t e r g 1 a z i a 1 e n e n t s t a n d , n i c h t a b e r i m P o s t 
g l a z i a l , w o nur l o k a l eine ger inge T e r r a fusca-Bi ldung s ta t t f and . In ä l te ren W a r m 
zei ten w a r e n die T e r r a fusca -Bi ldungsvorgänge viel in tens iver a l s in den jüngeren . 

Das gegense i t ige V e r h ä l t n i s v o n T e r r a rossa u n d T e r r a fusca 

in den K a r s t g e b i e t e n d e r Tschechos lowakei 

Beide T e r r a e c a l c i s - T y p e n s ind in den meisten tschechoslowakischen Kars tgebie ten vor
handen ; a l l e rd ings ist der M o d u s ihrer E rha l tung unterschiedlich u n d weis t e in ige Gesetz
m ä ß i g k e i t e n auf. A l s Oberflächenboden k o m m t die T e r r a rossa auf großen Flächen nur im 
Südslowakischen K a r s t v o r (L. SMOLIKOVÄ 1 9 5 9 ) ; in anderen Kars tgebie ten ist sie nur in 
Korros ionshohl räumen u n d Verwi t te rungs taschen , bzw. an beschränkten Flächen in De
pressionen erhal ten . H i n g e g e n w i r d die T e r r a fusca übe ra l l dor t angetroffen, w o der 
Ka lks t e in Ebenen oder flache A b h ä n g e bi lde t . 

An einer ganzen R e i h e von Fundste l len , z . B. im Gebi rge P o v a z s k y Inovec , im Süd
slowakischen und M u r a n - K a r s t , w u r d e nachgewiesen, d a ß die T e r r a rossa im l iegenden 
von T e r r a fusca auf t r i t t . S ie fül l t nur Depressionen u n d Karst taschen aus , w ä h r e n d die 
T e r r a fusca eine mehr oder wen ige r zusammenhängende Oberflächendecke bi lde t . Die 
T e r r a rossa tr i t t gewöhnl ich a ls Ausfül lung senkrechter Kor ros ionshohl räume auf, in 
welchen an einigen S te l l en eine a l tp le i s tozäne Fauna festgestel l t w u r d e (vg l . S. 1 6 4 ) . D a 
gegen sind ähnliche H o h l r ä u m e (Spa l t en , Schlote) mit T e r r a fusca-Ausfül lung eine z iem
lich seltene Erscheinung. D a r a u s k a n n geschlossen werden , d a ß in der Zeit, a l s d ie T e r r a 
rossa in großem U m f a n g auf der Karstoberfläche auf t ra t , d. h. im P l iozän und Al tp le i s to 
zän , zahlreiche v e r t i k a l e Spa l t en und Höh len ents tanden, d ie r e l a t i v rasch mit T e r r a rossa-
M a t e r i a l gefüll t w u r d e n . In späteren Zeiten, a ls an der durch d ie pleis tozäne ka l tze i t l i che 
A b t r a g u n g angegriffenen Oberfläche a l lmäh l i ch die T e r r a fusca die Oberhand g e w a n n , 
b i lde ten sich ähnliche H o h l r ä u m e nicht mehr und die V e r k a r s t u n g w a r von a n d e r e r P r ä 
gung a ls in ä l teren Epochen. Diese Erfahrung w i r d durch die s t ra t igraphische Erforschung 
der fossilführenden H ö h l e n a b l a g e r u n g e n v o l l k o m m e n bes tä t ig t . W ä h r e n d die a l tp le i s to
zänen und te r t iä ren Aus fü l lungen gewöhnl ich in senkrechten H o h l r ä u m e n e rha l t en sind, 
t reten ähnliche Lage rungsve rhä l tn i s se in der jüngeren H ä l f t e des Ple is tozäns nur aus 
nahmsweise auf. 

S c h l u ß 

Die bisherige Erforschung der Al te r s f rage von T e r r a e ca lc i s im tschechoslowakischen 
R a u m brachte fo lgende Ergebnisse : 

1 . Die besten Bed ingungen für die Bes t immung des geologischen Al ters von T e r r a e 
calc is bieten die V o r k o m m e n dieser Böden auf T r a v e r t i n e n von verschiedenen Zeit
abschnit ten des P l i ozäns und Qua r t ä r s . 

2. Das Verhä l tn i s von T e r r a e calcis zu r q u a r t ä r e n E r o s i o n , ihr Auft re ten in 
den A u s f ü l l u n g e n d e r K a r s t h o h l r ä u m e und ihr p a l ä o p e d o l o g i -
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e f 

Abb. 10. Dünnschliffe von Terrae calcis aus verschiedenaltrigen Travertinen. 
a. Zlaty Onyx, allitische Terra rossa aus Pliozäntravertin. Dichte Grundmasse mit zahlreichen 

Eisenhydroxydausscheidungen und -konkretionen durchsetzt. 
b. Drevenik-Ostra hora, Sediment einer allitischen Terra rossa aus Pliozäntravertin (Höhle am 

Fuß der Abbauwand). Typisches Brecciengefüge. 
c. Tucin, Terra fusca aus mittelpleistozänem Travertin (Probe II/3) Basis des lessivierten A 3 -

Horizontes, schlierige Tonsubstanz nur an Leitbahnen erhalten, sonst ausgewaschen. 
d. Tucin, B-Horizont derselben Terra fusca (Probe II/4). Dichte bewegliche Grundmasse mit 

typischem Braunlehmgefüge von leuchtend ockergelber Farbe. 
e Bojnice-Üboce, Terra fusca aus altpleistozänem Travertin (Probe 4). Typischer (B)-Horizont, 

dichte bewegliche schlierige Grundmasse mit zahlreichen kleinen Eisenhydroxydausscheidungen 
und größeren Konkretionen. 

f. Lücky-Skaliöky, Terra fusca aus mittelpleistozäner Seekreide (Probe 4 ) . Bg-Horizont, dichte 
Grundmasse mit Eisenhydroxydausscheidungen vollständig durchsetzt, die schlierige Tonsub
stanz bildet konzentrisch geschichtete Auskleidungen der Leitbahnen. Foto: BÄRTLOVÄ. 
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T a b e l l e 2 

Chronologische Übersicht der datierbaren Terrae calcis-Vorkommen in der Tschechoslowakei 

B o d e n b i l d u n g 
F u n d s t e l l e F u n d s t e l l e 

Boden typus Altersbestimmung 

Hranovnica (untere Terrasse) Flachgründige lessivierte 
Terra fusca 

Holozän 

Hradiste pod Vratnom (jüngerer Mittelgründige lessivierte Holozän ? 
Interglazialtravertin) Terra fusca 

Zelatovice bei Prerau Letztes (Eem-) oder vor
Tucin bei Prerau 
Lucky-Skalicky 
Ludrova-Cerena 

Mittel- bis tiefgründige 
Terra fusca 

letztes (Warmzeit zwischen 
Holstein und Eem) Inter
glazial 

Sv. Ondrej in der Zips 

Zaskalie bei Püchov Terra fusca Vermutlich vorletztes Inter
glazial 

Dudlavä Skala-Höhle Sedimente der siallitischen Mittelpleistozän ? 
(Südeingang) Terra rossa (Holstein bis Eem) 

Murän (Suchy dol, Piecky) Terra fusca Holstein bis Eem 

Vysne Ruzbachy-Modzele 
Dudince-Gestence 
Hradiste pod Vratnom (älterer 

Interglazialtravertin) 
Bojnice-Üboce 

Meist tiefgründige Terra fusca 

Spätaltpleistozäne Warm
zeiten bis Eem-Interglazial 
(wahrscheinlich in mehreren 
Warmzeiten gebildet) 

Male Bielice im Nitra-Tal 

Kolinany-Malok Altpleistozän ? 
Ivanovce-Skala (jüngere Genera Terra rossa Altpleistozän 

tion der Karsttaschen) 

Drevenik-Ostra hora Allitische Terra rossa Endpliozän bis 
Levice-Zlaty Onyx Allitische Terra rossa Altestpleistozän 
Ratnovce Terra rossa 
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(Zeitspanne Endpliozän-Quartär) 

A u s g a n g s m a t e r i a l 
B e m e r k u n g 

Gesteinsart Altersbestimmung 
B e m e r k u n g 

Schutt über Travertin 

Travertin 

Eem-Warmzeit (Travertin) 

bzw. Würm-Eiszeit (Schutt) 

Eem-I. bzw. eine der mittel-

pleistozänen Warmzeiten 

Flachgründige Terra fusca-Bildun-

gen mit schmalen kleinen Verwit

terungsorgeln 

Travertine bzw. Seekreide 

(Lu£ky) oder Dauch

sand (Sv. Ondrej) 

Mittelpleistozäne Warmzeiten 

(Holstein und vorletztes Inter

glazial) 

Gut ausgebildete, meist tiefgrün

dige Terra fusca mit tiefen Orgeln 

und kleinen Verwitterungstaschen 

Kalkschutt über 

Hochterrasse 

Vermutlich vorletztes Interglazial 

ev. Eem) 

Terra fusca-Bildung aus Jurakalk

schutt an Ort und Stelle 

Ursprünglich Triaskalk Oberfläche der Kalksteine durch 

intensive pleistozäne Abtragung 

angegriffen 

Terra rossa-Sediment in einer 

warmzeitlichen Höhlenserie 

Kalkbreccie (verkitteter 

Schutt) 

Altpleistozän? (bzw. jünger) Nur in Verwitterungstaschen 
erhalten 

Travertine Alt- bis Ältestpleistozän 

Typische Terra fusca-Böden in ur

sprünglicher Lagerung, meist mit 

tiefen Verwitterungstaschen und 

-orgeln 

Triaskalk 
Oberfläche der Kalke durch plei

stozäne Abtragung angegriffen 

Fossilführende Terra rossa-Sedi

mente (Malok spätvillafranchisch, 

Ivanovce sicher jünger als Villa

franca) 

Travertine Pliozän 

Mächtige Terra rossa-Bildungen mit 

tiefen Korrosionsorgeln und ge

räumigen Verwitterungstaschen 
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s c h e r M o d u s in den Kars tgeb ie ten bieten gute e rgänzende Kr i t e r i en für d ie Al te rs 
bes t immung. 

3. Abgesehen v o n ört l ichen, schwach ausgebi ldeten T e r r a fu sca -Vorkommen , sind a l l e 
unsere T e r r a e calcis a l s R e l i k t - bzw. f o s s i l e B ö d e n zu wer ten , d ie in äl teren 
geologischen Zeiten en t s tanden sind. 

4. Aus den bisher igen Befunden, vor a l l e m aus dem Verg le ich von T e r r a e ca lc i s -Bi l -
d u n g e n aus T r a v e r t i n e n verschiedenen Al t e r s , geht hervor , d a ß die T e r r a r o s s a , so
w o h l d ie allitische a ls auch d ie sial l i t ische Form, zum ers tenmal in der G r e n z p h a s e 
P l i o z ä n - P l e i s t o z ä n , b z w . i n d e n V / a r m z e i t e n d e s ä l t e s t e n P l e i 
s t o z ä n s gebi ldet w u r d e ; meis t ist sie jedoch äl ter , nämlich t e r t i ä r . Die T e r r a f u s c a 
ist e in bezeichnendes P r o d u k t der p l e i s t o z ä n e n I n t e r g l a z i a l e ( v g l . T a b . 2). 

5. Bisher w u r d e d ie F r a g e nicht v o l l k o m m e n gek lä r t , ob die T e r r a rossa, wenigs tens 
ört l ich und in beschränktem U m f a n g , auch w ä h r e n d der Gipfe lphasen einiger p le is tozäner 
I n t e r g l a z i a l e ents tand und i n w i e w e i t sich d ie T e r r a fusca im Pos tg l az i a l ausb i lden konnte. 
E i n i g e Befunde deuten auf b e s c h r ä n k t e L o k a l b i l d u n g v o n T e r r a f u s c a 
i m H o l o z ä n . 
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