
Eiszeitalter u. Gegenwart 
65—78 

Eiszeitalter u. Gegenwart 31 
5 Abb. 

Hannover 1981 

Jungtertiäre und quartäre Tektonik in der NE-Spitze 
der Merziger Grabenmulde (Saarland) 
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Saar-Nahe Basin (Wadern), Saarland. TK 6407 

K u r z f a s s u n g : Es wird zunächst versucht, auf Grundlage einer verfeinerten petrogra-
phischen Gliederung des sedimentären Oberrotliegenden und einer Geländekartierung im Maßstab 
1 : 5 000 das tektonische Muster und tektonische Phasen in der Nordostspitze der Merziger Gra
benmulde herauszufinden. Eine ältere (jungpaläozoisoh-mesozoische?) Grabentektonik kann von 
einer jüngeren (plio-pleistozänen?) Bruchschollentektonik unterschieden werden, die im Wesentli
chen entlang NW—SE bis NNW—SSE verlaufenden Störungen ablief und für jungtertiär-pleisto-
zäne Flußlaufänderungen verantwortlich sein dürfte. Ihr junges Alter wird anhand tektonisch 
verstellter pleistozäner Flußterrassen klargestellt. 

[Younger Tert iary and Quaternary Tectonics in the NE Part of the 
"Merziger Graben Syncline", Saar land] 

A b s t r a c t : Based on a more detailed petrographic stratigraphy of the sedimentary „Ober
rotliegendes" and a geological mapping in the scale 1 : 5 000 we tried to find out the tectonic 
pattern and tectonic phases in the northeastern edge of the Merziger Graben Syncline. Older 
(younger paleozoic-mesozoic?) graben tectonics can be separated from younger (plio-pleistocene?) 
fault block patterns, which occured mainly along NW—SE and NNW—SSE directed faults, and 
which are presumably responsible for plio-pleistocene changing of the river course and meander 
cut-offs. 

The tertiary Prims-river took its way from E to W through the northeastern part of the graben 
syncline; in the pleistocene some meanders crossing its eastern main fault developed, whereas 
today the Prims and its main tributaries flow outside of the graben syncline and turn southwards. 
Pleistocene river terraces at Morschholz and Wedern have been dislocated by young tectonic 
movements. 

1 . P r o b l e m s t e l l u n g 

Im L a u f e von morphologischen Kar t i e rungen durch ZÖLLER in dem von S a a r , Pr ims 
und R u w e r begrenz ten R a u m 1 ) konnten bedeu tende j u n g t e r t i ä r e und z . T . noch p le i -
s tozäne L a u f v e r ä n d e r u n g e n des Pr ims-Sys tems festgestel l t w e r d e n 2 ) , für d ie tektonische 
Ursachen in Betracht gezogen werden. Zur K l ä r u n g der F r a g e , ob im Gebiet des Pr ims
knies bei W a d e r n d ie geologischen Verhä l tn i sse des Un te rg rundes in Übere ins t immung 
oder im Widerspruch z u r A n n a h m e tektonisch bed ing te r F luß l au fände rungen stehen, 
w u r d e i m R a u m W a d e r n (B la t t 6407 der T K 1 : 25 0 0 0 ) eine geologische S p e z i a l k a r t i e -
rung des Buntsands te inbas i skonglomera tes „ smK" im M a ß s t a b 1 : 5 000 durchgeführt , 
die durch A u s w e r t u n g von Luftbildern (ca . 1 : 30 0 0 0 ) un te r dem Spiegels tereoskop er-

*) Anschriften der Verfasser: Geologiedirektor Dr. E. M ü l l e r , Geologieoberrat Dr. H.-P. 
K o n z a n , Geolog. Landesamt des Saarlandes, Am Tummelplatz 7, 6600 Saarbrücken. — 
L. Z ö 11 e r , M. A., Universität Trier, Fachgruppe Geographie, Postfach 3825, 5500 Trier. 

1) Der Deutschen Forschungsgemeinschaft sei für ihre Unterstützung im Rahmen des Schwer
punkts „Vertikalbewegungen und ihre Ursachen am Beispiel des Rheinischen Schildes" herzlich 
gedankt. 

2 ) Darüber wird zu einem späteren Zeitpunkt genauer berichtet werden. 
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g ä n z t w u r d e . D a s smK eignet sich a l s geologischer Bezugshor izont in diesem R a u m , da 
es 1. d ie im untersuchten Gebiet ans tehenden pe t rographisch sehr ähnl ichen Sands te ine 
der „Kreuznacher Schichten" (MÜLLER & KLINKHAMMER 1963) und des M i t t l e r e n Bun t 
sandste ins (sm) t rennt , 2 . im Ge lände a u f g r u n d s t a rke r Eisenverkrus tung meistens leicht 
an H a n g k n i c k e n zu erkennen ist, und 3. a n g e n o m m e n w e r d e n kann , d a ß es p r i m ä r über 
d e m sehr weichen U n t e r g r u n d der „Kreuznacher Schichten" auf einer p e d i m e n t a r t i g e n 
Ebene zur A b l a g e r u n g k a m . Seine M ä c h t i g k e i t be t räg t 0 , 5 — 5 m, meist s chwank t sie z w i 
schen 2 und 3 m. 

U m den A n t e i l der j u n g t e r t i ä r - q u a r t ä r e n V e r t i k a l b e w e g u n g e n aus dem Gesamtb i ld 
de r S törungen , d i e d i e Sedimente der G r a b e n m u l d e betreffen, herauszufi l tern, sind z w e i 
Schr i t te nö t ig : 

1. d ie Erfassung a l l e r S törungen ( sowei t dies kart ier technisch möglich i s t ) , da in den 
nur lückenhaft e rha l t enen ple is tozänen A b l a g e r u n g e n Störungen im N o r m a l f a l l nicht 
u n m i t t e l b a r nachwei sba r sind. Dazu ist d ie ver fe iner te Gl iederung des sed imentä ren Ober
ro t l iegenden nütz l ich . 

2. E rmi t t lung j u n g e r V e r t i k a l b e w e g u n g e n a n h a n d von Terrassenvers te l lungen, -auf-
spa l tungen und F luß lau fände rungen , s o w i e Fests te l lung des Ver laufs der zugehör igen 
S tö rungen . 

D a r a n anschl ießend w i r d versucht, das Mus te r der jungen Tek ton ik zu r ä l t e ren in 
Bez iehung zu setzen. 

D i e Bodenfarbe ist im Ge lände ein wicht iges Unte r sche idungsmerkmal verschiedener 
Faz ie sausb i ldungen des sedimentären Ober ro t l i egenden , deshalb w u r d e die K a r t i e r u n g 
bei schneefreiem Boden im Win te r 1979 /80 vorgenommen . 

2. S c h i c h t e n f o l g e u n d t e k t o n i s c h e S t e l l u n g d e r M e r z i g e r G r a b e n m u l d e 

D i e M e r z i g e r Grabenmulde ist ein tektonisch umgrenz t e r R a u m , der sich in S W — N E -
Richtung erstreckt. Die nordwest l iche und südöstliche U m r a n d u n g w i r d durch j e z w e i , 
e t w a p a r a l l e l v e r l a u f e n d e Haup t s tö rungen m a r k i e r t , d ie sp i t zwink l ig auf W e d e r n zu 
laufen , nach S W also ause inanders t reben. Dieses S törungssys tem l ä ß t sich jensei ts der 
S a a r noch w e i t nach S W verfolgen. D i e zwischen den V e r w e r f u n g s p a a r e n l iegenden Staf
feln sind ebenfal ls gestört , wobei besonders im südöstl ichen Rands t re i fen ein intensives 
Schol lenmosaik ausgeb i lde t ist (KLINKHAMMER 1 9 5 9 ) . Der Muldenke rn selbst ist wesent 
lich ger inger tektonisch beansprucht. 

Der so u m g r e n z t e Graben stel l t g le ichzei t ig eine M u l d e dar , wobei d ie Muldenachse 
in südwest l icher Rich tung abtaucht . In gleicher Rich tung steigen auch die Verse tzungs 
be t r äge der R a n d s t ö r u n g e n (MÜLLER & KLINKHAMMER 1 9 5 9 ) . 

Die sed imentä re Fü l lung des umschriebenen Bereiches begann nachweisl ich nach der 
saalischen Phase mi t den W a d e r n e r Schichten des Oberro t l iegenden . Ä l t e r e A b l a g e r u n g e n 
s ind , zumindes t für den NE-Abschnit t , theoretisch nicht auszuschließen. 

A n ihn, e n t l a n g der Metzer S tö rung ba jone t t a r t ig versetz t , schließt sich mi t gleichem 
Streichen die P r i s m u l d e nach N E an. 

Entsprechend d e m Abtauchen der M u l d e nach S W tre ten in der Grabensp i tze d ie ä l t e 
sten Schichten z u t a g e . Nordöst l ich des Loshe imer Baches s ind es übe rwiegend Kreuznacher 
Schichten (s. 1.) des Oberro t l iegenden. Die un t e r l age rnden W a d e r n e r Schichten, a u ß e r h a l b 
des Grabens breitf lächig anstehend, s ind n u r an w e n i g e n Stel len aufgeschlossen. Ih re 
durchgehende Verb re i tung ist aber durch zahl re iche Bohrungen auch i nne rha lb der G r a 
benmulde nachgewiesen . 
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Isol ier te R e s t v o r k o m m e n des au f l age rnden M i t t l e r e n Buntsands te ins e r lauben , w i e 
berei ts angegeben , d ie tektonische A n a l y s e des betrachteten R a u m e s . 

Südwes t l i ch des Loshe imer Baches w i r d d ie M u l d e n s t r u k t u r des Grabens besonders 
deutl ich. H i e r reicht das geologische Profil v o m M i t t l e r e n Buntsands te in bis z u m Oberen 
Musche lka lk . Innerha lb des Ober ro t l iegenden lassen sich ke ine exak t en Schichtabgrenzun
gen e rkennen . Zwischen den einzelnen F a z i e n bestehen Ü b e r g ä n g e , so d a ß hier w o h l S e -

Abb. 1: Geologische und tektonische Übersicht der Merziger Grabenmulde. 
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d i m e n t t y p e n sich unterscheiden, aber nicht scharf abgrenzen lassen. G a n z deut l ich dagegen 
ist d ie Grenze zwischen Pe rm und T r i a s , m a r k i e r t durch Karbona t -Kiese lk rus t en ( sand ige 
Do lomi te mit Verk ie se lungen , K a r n e o l ) in den obersten Kreuznacher Schichten u n d durdt 
d a s Bas i skong lomera t ( smK) des M i t t l e r e n Buntsandste ins . Dazwischen l ä ß t sich eine 
deut l iche D i s k o r d a n z nachweisen (KLINKHAMMER 1 9 5 9 ; MÜLLER & KLINKHAMMER 1 9 6 3 ) . 

Über dem M i t t l e r e n Buntsands te in folgen d ie höheren Tr i a sg l i ede r mi t Oberem Bunt
sandste in , U n t e r e m , M i t t l e r e m und Oberem Musche lka lk in g a n z no rma le r A u s b i l d u n g 
u n d Mäch t igke i t . D ie S W — N E gestreckte G r a b e n m u l d e ist jedoch nicht einhei t l ich s t ruier t 
(s . Abb . 1 ) . Schon bei der Dars t e l lung der Mäch t igke i t sku rven des Oberen Buntsands te ins 
(MÜLLER 1 9 5 4 ) e r g a b sich, d aß dieser Bereich, dem in der T r i a s ein Sedimenta t ionsbecken 
entsprach und de r folglich eine ä l t e r e A n l a g e widersp iege l t , durch die S E — N W v e r l a u 
fende Schwel le von H a r g a r t e n in das W a h l e n e r Becken im N E und das Merch inger Bek-
ken im S W z w e i g e t e i l t w i r d . 

Im großtektonischen R a h m e n l ä ß t sich diese Schol lengl iederung auch a u ß e r h a l b der 
M e r z i g e r G r a b e n m u l d e verfo lgen. S i e bas ie r t auf einer Verg i t t e rung von erzgebirgisch 
u n d hercynisch angeordne ten S t r u k t u r e n . So findet d ie Schwel le von H a r g a r t e n ih re SE-
V e r l ä n g e r u n g i m H o r s t von Falscheid — auf dieser Hochs t ruk tur l iegt auch der a l t 
pa läozoische Aufbruch von D ü p p e n w e i l e r — , das W a h l e n e r Becken entspricht der Fort
setzung des Lebacher Grabens nach N W , w ä h r e n d das Merchinger Becken in der V e r 
l ä n g e r u n g der nach W abgesunkenen Schol le S a a r w e l l i n g e n - N a l b a c h l iegt . In teressant ist, 
d a ß diese S E — N W gerichteten S t r u k t u r e n das Metze r S törungssys tem überschrei ten bzw. 
durch dieses nicht abgeschnitten we rden . 

3. D i e F a z i e s a u s b i l d u n g e n d e s s e d i m e n t ä r e n O b e r r o t l i e g e n d e n 

i m e n g e r e n A r b e i t s g e b i e t 

Eine genaue pet rographische Untersuchung der Faz iesausb i ldungen des sed imentä ren 
Ober ro t l i egenden e r l aub t im Arbei t sgebie t e ine zumindes t l oka l gü l t ige ver fe iner te r e l a 
t i v e s t ra t igraphische Einstufung. 

Im folgenden w e r d e n d ie in der näheren Umgebung des Arbei tsgebie tes auf t re tenden 
faz ie l l en A u s b i l d u n g e n der einzelnen Schichtgl ieder e r läu te r t (s. Abb . 2 u n d 3 ) . 

a ) W a d e r n e r Schichten ( r o w ) 

W ä h r e n d d i e gröberen Komponenten der sand ig-s i l t igen F a n g l o m e r a t e der W a d e r n e r 
Schichten a m S - R a n d des E r r w a l d e s ( H u n s r ü c k ) , der aus unterdevonischen H e r m e s k e i l 
schichten und T a u n u s q u a r z i t besteht, ausschließlich demselben ents tammen, t re ten östlich 
u n d südöstlich de r M e t z e r S törung s t a rk v e r w i t t e r t e M e l a p h y r g e r ö l l e h inzu , d ie loka l 
sogar übe rwiegen . Im Bereich der Gemeinde Morscholz a m S-Abhang des E r r w a l d e s sind 
d i e W a d e r n e r Schichten an vie len S te l l en aufgeschlossen, t ie f ro tbraune Sands t e ine mit 
hohem S i l t g e h a l t , d ie k a u m eine Schichtung zeigen und sehr wen ig verfes t ig t s ind. Die 
schlecht ge runde ten Devongerö l l e nehmen v o n N W nach SE sowohl an M e n g e a l s auch an 
Korngröße ab ( F a n g l o m e r a t e ) . F a l l e n d i e r o w im nördl ichen Tei l von Morscholz noch 
merkl ich nach SE ein, so ist die L a g e r u n g i m südöstlichen Orts te i l schon n a h e z u hor izon ta l , 
d i e Q u a r z - u n d Q u a r z i t g e r ö l l e erreichen k a u m noch Faus tg röße und sind wesent l ich sel
tener . Charak te r i s t i s ch ist ihnen eine röt l iche R i n d e , d ie 1 — 2 m m tief in die Gero l le e in
d r ingen k a n n u n d häufig von Lösungsspuren beglei te t ist. D ie A b n a h m e der Korngrößen 
der Gerol le ist auch gut in verschiedenen Aufschlüssen von W a d r i l l über W e d e r n nach 
W a d e r n festzustel len, w o sie selten 2 cm übers te igen. 
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Abb. 2: Schichtenprofile im Arbeitsgebiet 
row = Waderner Schichten, rowl. = „Lockweiler Schichten", M = Melaphyr, r o 0 = Oppener 

Schichten, rox = Thailener Schichten, smk = Basiskonglomerat des Buntsandsteins. 

I nne rha lb der W a d e r n e r Schichten l ä ß t sich ein besonderer Faziesbereich der „Lock

we i l e r Schichten" ( rowi . ) ausha l t en : bei Lockwe i l e r e rkenn t m a n in der U m g e b u n g der 

neuen S p o r t a n l a g e n n a h e dem Be t r i ebsge lände eines Autobusunte rnehmens über e inem 

M e l a p h y r - V o r k o m m e n zunächst ein steil d a r a n ange lager t e s , nach N W einfa l lendes g ro 

bes M e l a p h y r k o n g l o m e r a t . Nach N zu geht es fast in hor i zon ta le L a g e r u n g über, d ie 

Durchmesser der Gero l le nehmen rasch ab , d ie M e l p h y r b e s t a n d t e i l e t re ten zuguns ten der 

Q u a r z - u n d Q u a r z i t g e r ö l l e zurück. Auch z u m H a n g e n d e n hin w e r d e n d ie r o w fe inkör

niger , en tha l t en aber immer noch Schnüre von Kies , w i e in verschiedenen Aufschlüssen 

inne rha lb des Ortes festzustel len ist. A u f einer K u p p e nördl ich von L o c k w e i l e r (Pfaffen

berg) t re ten p lö tz l ich sehr gut ge runde te Q u a r z - , Q u a r z i t - u n d „Kieselschiefer" geröl le 

v o m T y p u s der „ T h o l e y e r Eier" (FALKE 1 9 7 0 : 57 ) in den r o w auf, d ie sonst nur für d ie 

we i te r östlich u n d südöstl ich ans tehenden „ T h o l e y e r Schichten" des Un te r ro t l i egenden 
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Abb. 3: Schematischer Faziesschnitt durch den Nordost-Zipfel der Merziger Grabenmulde, 
r o w = Waderner Schichten, r o K = „Kreuznacher Schichten", s m k = Basiskonglomerat des Bunt-
sandsteins; ro-wL = „Lockweiler Sdi.", M = Melaphyr, r o o p = Oppener Sch., r o x h = Thailener 
Sch., senkrecht schraffiert = Erosionslücke vor Ablagerung des smk:, Schlängellinie = schwache 

Erosionsdiskordanz zwischen r o K und sm^. 

(ru.3) typisch sind. (S ie ve r an l aß t en wohl GREBE , nahe dieser S te l le p le i s tozäne Terrassen-
ge rö l l e in der Geologischen S p e c i a l k a r t e B l a t t W a d e r n zu ka r t i e r en . ) D a im Profil vom 
e r w ä h n t e n M e l a p h y r bis z u m Pfaffenberg ke ine S törung in den r o w nachweisbar ist, müs 
sen diese nunmehr a l s „Lockwei le r Schichten" bezeichneten Kong lomera t e a l s e igens tän
d i g e E in lage rung in den mi t t l e ren oder höheren r o w au fge faß t werden . 

Die gleichen „ T h o l e y e r Eier" t reten auch in den en t lang der Lösterbach-Störung durch 
Kiese l säure verfes t igten r o w - K o n g l o m e r a t e n a m „Bardenbacher Fe l s" ( N S G ) auf, jedoch 
in den l iegenden Schichten we i t aus wen ige r a l s in den hangenden . Es macht sich a lso zu
nehmend ein zwe i t e s Liefergebiet im Bereich einer Hochscholle bemerkbar , in der die 
T h o l e y e r Schichten berei ts abge t ragen w u r d e n . D a die t iefsten aufgeschlossenen K o n g l o 
m e r a t e a m Bardenbacher Fels berei ts zahl re iche M e l a p h y r g e r ö l l e en tha l ten , müssen sie 
j ü n g e r sein a ls d ie Haup te rup t ionsphase des G r e n z l a g e r m e l a p h y r s , andererse i t s g renz t der 
H ö h e n z u g des Bardenbacher Felsen nach W an einer S S W - N N E ver laufenden S tö rung 
a n r o w in gleicher En twick lung w i e zwischen W e d e r n u n d W a d e r n , d ie zu einer abge
sunkenen Scholle gehören. A m Gipfel des Bardenbacher Felsen konnte nun ein schmaler 
M e l a p h y r g a n g entdeckt werden , der w i e de r gesamte H ö h e n z u g S S W — N N E streicht u n d 
dessen L a v a noch in d ie H o h l r ä u m e der Kong lomera t e e ingedrungen ist. Es g a b hier a l so 
e ine jüngere , schwächere Förderphase in den mi t t le ren bis höheren row, die in diesem 
F a l l e an „rheinisch" streichende Spa l t en gebunden w a r u n d in Beziehung zu setzen ist zu 
H e b u n g s v o r g ä n g e n östlich der Lös terbachs törung-Metzer S tö rung , w i e sie durch die A n 
l ieferung von M a t e r i a l aus den T h o l e y e r Schichten dokumen t i e r t werden . 



Jungtertiäre und quartäre Tektonik in der Merziger Grabenmulde 71 

b) Oppene r Schichten 

Zu den von MÜLLER & KLINKHAMMER ( 1 9 6 3 ) ausgeschiedenen tief roten, fast geröl l 
freien Sands te inen der „Oppene r Schichten" dürften d ie roten bis t iefroten k a o l i n h a l t i g e n 
(kao l in i s i e r t e Fe ldspä te ) geröl l f reien S a n d s t e i n e in der U m g e b u n g von N o s w e n d e l und 
bei Nunk i rchen zu z ä h l e n sein. Sie unterscheiden sich von den östlich der S t r a ß e Nos
w e n d e l — N u n k i r c h e n R i c h t u n g Bardenbach auf t re tenden r o w durch ihre ger ingfügig hel 
lere F a r b e und das n a h e z u vo l l s t änd ige Fehlen von Gerol len . In der g roßen S a n d - und 
Kiesgrube a m Al leberg N W Bardenbach l ä ß t sich der Ü b e r g a n g von den Oppener Schich
ten zu den hangenden T h a i l e n e r n ( s . u . ) beobachten; a m Os t rand der Grube dürften hö
here Oppene r gegen t iefere Tha i l ener Schichten ve rwor f en sein (s. u . ) . Die Oppener zeigen 
eine röt l ichere Farbe, e t w a s höhere Fes t igke i t und eine angedeute te B a n k u n g . Auf dem 
N W - F l ü g e l der M e r z i g e r Grabenmulde s ind sie nicht nachzuweisen (zumindes t nicht im 
hier bearbei te ten Gebie t ) . S i e werden h ie r vermut l ich durch d ie höheren W a d e r n e r u n d / 
oder durch die tieferen T h a i l e n e r Schichten ver t re ten . 

c) T h a i l e n e r Schichten 

Als „Tha i l ene r Schichten" wurden v o n MÜLLER & KLINKHAMMER ( 1 9 6 3 ) d ie im Zen
t rum und auf dem N W - F l ü g e l der M e r z i g e r Grabenmulde auf t re tenden geröl l f re ien, feld-
spa tha l t i gen höchsten Oberrot l iegendschichten bezeichnet, d ie oft t igersands te inar t iges Aus
sehen haben, meist gelbl ich gebleicht s ind u n d in fast a l l e n größeren Aufschlüssen eine 
typische g roßd imens iona le Schräg- und Kreuzschichtung (Dünen?) zeigen. Tha i l ene r und 
Oppener Schichten w e r d e n von MÜLLER & KLINKHAMMER ( 1963) a ls Ä q u i v a l e n t e der 
„Kreuznacher Schichten" der N a h e m u l d e angesehen. 

4. T e k t o n i k 

Die K a r t i e r u n g konzen t r i e r t e sich auf z w e i S c h w e r p u n k t e : 

1. d ie möglichst genaue H ö h e n l a g e des s m K über N N , 

2. den V e r l a u f der S tö rungen an den Grabenschul tern sowie im Inneren des G r a b e n s 3 ) . 

Das smK folgt im Z e n t r u m und a m N W - F l ü g e l der Grabenmulde über Tha i l ener 
Schichten, an der östlichen Grabenschulter sowohl über T h a i l e n e r a ls auch Oppener Schich
ten (bei N o s w e n d e l ) , an der südöstlichen über Oppener Schichten, j ewei l s mi t e iner deut
lichen D i s k o r d a n z (s. A b b . 2 und 3 ) . D i e Tha i l ene r Schichten konnten nur nördl ich des 
Loshe imer Baches festgestel l t werden, s ie w e r d e n südlich Noswende l in ihren tieferen 
Tei len mögl icherweise v o n Oppener Schichten ver t re ten . T r o t z d e m steht d ie Feststel lung, 
d a ß das smK östlich N o s w e n d e l zunächst über Tha i l ene r , d a n n über Oppener Schichten 
auf t r i t t , in Ubere ins t immung mi t der obengenann ten Erkenn tn i s , daß sich in den höheren 
r o w ein Hebungsgebie t östl ich bis südöstl ich der Grabenschul ter bemerkba r macht, in des
sen Randbere ich vor A b l a g e r u n g des smK Tha i l ene r neben Oppener Schichten zu l iegen 
k a m e n . D e m smK ähnl iche Krusten, die be i Morscholz nördl ich der nördl ichen R a n d v e r 
wer fung auf r ow in bis zu 405 m über N N aufgefunden w u r d e n , erwiesen sich nach A n 
legen eines Baggerschurfes a l s or t ss te inar t ige B i ldungen in den r o w . 

Der V e r l a u f der R a n d s t ö r u n g e n der M e r z i g e r G r a b e n m u l d e gestal te t sich in ihrem 
e ingeengten NE-Zipfel wesent l ich kompl i z i e r t e r , a ls nach den vorhandenen geologischen 
Kar t en (1 : 25 000, 1 : 50 0 0 0 , 1 : 100 0 0 0 , 1 : 200 000) anzunehmen ist ; diese geben den 

3 ) Eine flächendeckende Neukartierung des Blattes Wadern ist z. Zt. im Geol. Landesamt d. 
Saarlandes in Bearbeitung. 



Abb. 4: Faziesverteilung und Tektonik in der Nordostspitze der Merziger Grabenmulde, sowie 
Höhenlage des smk über NN. (Schichtensymbole s. Abb. 2.) 
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Stö rungsve r l au f s t a rk genera l i s ie r t u n d s te l lenweise zu ungenau w i e d e r (s. Abb. 4 ) . Im 
Einze lnen setzen sich d ie R a n d s t ö r u n g e n mosa ika r t ig aus Tei labschni t ten verschiedener 
R ich tungen zusammen: a m nördl ichen Grabenrand aus var iskischen (erzgebirgischen, 
6 0 — 7 0 ° ) und hercynischen ( 1 3 0 — 1 5 0 ° ) , d ie ein ba jone t ta r t iges Mus te r b i lden . H ie r l i e 
gen r o w und Tha i l ener Schichten, l e t z t e r e z . T. noch mi t smK-Bedeckung, nebeneinander , 
w e s h a l b sich der genaue S tö rungsve r l au f meist gut an der Bodenfarbe e rkennen läß t . Dieses 
Bruchmuster l äß t sich a n h a n d der gewonnenen Daten über die H ö h e n l a g e des smK 
z w a n g l o s ins Grabeninnere verfolgen. 

A n der östlichen und südöstlichen Grabenschulter t reten we i t e r e Richtungen der Te i l 
abschni t te der Rands tö rungen hinzu, besonders die rheinische ( 1 0 — 2 0 ° ) und die N — S -
Rich tung . 

A n der S t raße vom Bhf. W a d e r n nach Noswende l l ä ß t sich die gestör te Schichtenfolge 
r e l a t i v gu t erkennen. Der M e l a p h y r des Mühlenberges w i r d nach W (bis z u m Teich) von 
r o w u m h ü l l t ; k iese l säureverk i t te te , „e ie r" führende K o n g l o m e r a t e der Lockwe i l e r Schich
ten g renzen südlich der S t r a ß e an e iner S tö rung an den M e l a p h y r . In d e m k le inen W a l d 
stück südlich des S t a u d a m m s des Teiches stehen dann zunächst Oppener Schichten an. Sie 
s ind vermut l ich an e iner N N W — S S E - S t ö r u n g gegenüber den r o w abgesunken . Im west
lichen Te i l des kle inen W a l d e s folgen d a n n jenseits einer S W — N E - S t ö r u n g die Thai lener 
Schichten. Diese S törung w a r in einer Straßenböschung an der S-Sei te der neuen S t raßen
führung aufgeschlossen. Über wen igen m Thai lener Schichten ( ihr g röß te r Tei l ist tekto
nisch unterdrückt ) folgt das smK auf de r Kuppe des k le inen Vorsprunges in 2 9 0 — 2 9 5 m 
über N N . Nur ca. 200 m südwest l ich, in der Umgebung des Aussiedlerhofes a m Grimets-
Berg, l i eg t dann das smK unmi t t e lba r au f Oppener Schichten in 305 m über N N . Die S tö
rung ist a l so ä l ter a l s der sm und w u r d e posthum r e a k t i v i e r t mit e t w a 1 0 — 1 5 m Sprung
höhe. In diesem Gebiet erkennt m a n e ine äußerst enge Beziehung zwischen kleinen T ä l -
chen oder Talabschni t ten — auch Trocken tä le rn — und dem Ver l au f von Störungen, die 
nunmehr aufgrund einer genaueren pet rographischen Gl iederung des Oberro t l iegenden in 
diesem R a u m besser e r f aßba r sind. A l l e r d i n g s ver laufen die S törungen häufig nicht in der 
T ie fen l in ie der Tälchen, sondern an ih ren Flanken. Dies ist leicht dadurch zu e rk lä ren , 
d a ß zu Beginn der mi t t e l - bis j ungp le i s tozänen Tiefenerosion ein sehr flaches Ausgangs 
rel ief über den weichen Sands te inen v o r h a n d e n w a r . Auf dieser Oberfläche tasteten die 
sich einschneidenden Gewässer den Ausbissen der S törungen nach. W ä h r e n d die Störungen 
sich abe r schräg in die Tiefe fortsetzen, w u r d e die e inmal festgelegte Erosionsbahn senk
recht in die Tiefe p ro j iz ie r t , so d a ß heute , nachdem die Tiefenerosion bis zu 40 m erreicht 
hat , e ine gewisse H o r i z o n t a l d i s t a n z v o n Tiefenl inie und S tö rungsve r l au f ents tanden ist. 

Insgesamt steigt das smK sowohl von der Muldenachse zu den F lüge ln hin als auch 
von S W nach NE an. Im eingeengten NE-Zipfe l geschieht dieser Anst ieg z u m nördlichen 
G r a b e n r a n d hin an mehreren S tö rungen mi t Sprunghöhen bis zu 20 m. Im Kern der M u l d e 
bei Noswende l (neues Gewerbegeb ie t ) erscheint das smK bei 295 m über N N , am nörd
lichen Grabenrand be im Friedhof Morscho lz bei 335 m. Die in gleicher H ö h e n l a g e nach 
SSE abgedachte Fläche ist eine k o m p l e x e Strukturf läche, d ie te i lweise noch Schotter der 
Mi t t e l t e r r a s se t rägt . Südl ich Nunk i rchen (Bl . 6507 Lebach) t r i t t das smK in einem ver
fa l lenen Aufschluß a m westl ichen B l a t t r a n d (Galgenberg , R 2 5 6 0 6 2 5 , H 5 4 8 2 6 5 0 ) in ca. 
310 m über N N hervor . Der N W - F l ü g e l ist also s t ä rke r herausgehoben worden als der 
S E - F l ü g e l (vgl . SCHUNCK 1 9 7 9 ; A b b . 20 S. 71 ) . Bei W e i e r w e i l e r (Bl . 6 4 0 6 Losheim) findet 
m a n das smK an verschiedenen S te l l en bei 3 2 0 — 3 2 5 m über N N . Die höchsten Lagen er
reicht es in einer Zone zwischen dem T h a i l e n e r Bach und dem Morscholzer Bach. Auf der 
H ö h e zwischen Konfeld und Morscholz findet man erodie r te Stücke bis mindestens 385 m 
über N N , unmi t te lbar bis an die nörd l iche R a n d v e r w e r f u n g reichend. S ie sind z. T. in a l t -



7 4 Erwin Müller, Ludwig Zöller & Hans-Peter Konzan 

p le i s tozäne , schwemmfächerar t ige f luv ia t i le Ab lage rungen e ingearbe i te t . Im Kern der 
M u l d e bei Noswende l ro th erscheint das smK an mehreren S te l l en in 3 2 0 — 3 2 5 m über 
N N , a lso ca. 30 m höher a l s östlich des Morscholzer Baches. A m deutl ichsten e rkennt man 
es a l s feste, e i senverkrus te te K o n g l o m e r a t b a n k westl ich N o s w e n d e l r o t h in einer al ten 
Erzg rube bei R 2562060 , H 5 4 8 7 9 2 0 . In den a l ten S a n d g r u b e n k n a p p 200 m westlich 
dieser S te l l e stehen dann w i e d e r weiche Sands te ine an, die höchstwahrscheinl ich den Tha i 
lener Schichten angehören und bis 340 m über N N reichen, w o sie von a l tp le is tozänen 
Schottern überdeckt werden . Demnach w ä r e hier eine e t w a N N W — S S E ver laufende Stö
rung zu vermuten . Wei t e r im S ist das smK bereits erodier t . 

Zwischen Tha i l en und Morscholz l iegt a lso eine Hochscholle vor , deren staffelart iger 
Abbruch zur Tiefscholle von Noswende l a m H a n g westl ich Morscholz sehr gut zu sehen 
ist. H i e r erscheint das smK v o n E nach W nacheinander in Höhen von 325 m, 340 m, 
355 m, 3 6 5 — 3 7 0 m über N N . Meis t t r ä g t es auch noch p le i s tozäne Schotter, in die es z. T. 
e ingearbe i te t ist ( le tz tere s ind a n h a n d der Geröl ldurchmesser , des R u n d u n g s g r a d e s und 
der Oberfläche von smK-Gerö l len zu unterscheiden) ; die Terrassen sind an diesem H a n g 
s t a rk aufgespal ten (s. u . ) . Die S tö rungen zwischen den m a r k a n t im Ge lände hervor t re ten
den Staffelschollen ve r l au fen , sowei t im Ge lände k a r t i e r b a r , N W — S E . ö s t l i c h des Mor 
scholzer Baches steigt dann das smK w i e d e r bis auf 340 m über N N nordwest l ich des 
Wasse rbehä l t e r s bei W e d e r n an . 

Le ider ist d ie Ka r t i e rung von S törungen an der Oberfläche im Gebiet der Thai lener 
Hochscholle durch geschlossene B e w a l d u n g und durch Bedeckung mit p le i s tozänen A b 
lage rungen we i tgehend erschwert . Auf Luftbi ldern jedoch ( A b b . 5) erkennt m a n N W — S E 
bis N N W — S S E streichende L inea t ionen , d ie mit der östlichen Begrenzung der Thai lener 
Hochscholle in Zusammenhang stehen dürften. Sie scheinen a m nördlichen Grabenrand 
v o r w i e g e n d N W — S E zu ve r l au fen , w ä h r e n d sie wei te r südlich mehr in die 160°-Richtung 
e inschwenken. Die nordöst l iche b z w . östliche Begrenzung der Hochscholle scheint nach S 
zu an Deut l ichkei t zu ve r l i e ren . (Zur F r a g e der Beziehungen von Photol inea t ionen zu 
S tö rungen und Klüften s. SCHUNCK 1979. ) 

A m östlichen Grabenrand t reten nördl ich W a d e r n e igena r t i ge rwe i se w i e d e r NE-fal-
l ende Abschiebungen auf: in einer k le inen Sandgrube in T h a i l e n e r Schichten ( R 2563960 , 
H 5 4 9 0 9 7 5 , Höhe über N N 3 2 5 — 3 3 0 m ) w u r d e n z w e i k l e ine Abschiebungen mit 0,6 
und 0,2 m Sprunghöhe mi t 150° /70° N E eingemessen. N u r e t w a 20 m we i t e r nach ENE 
l i eg t das smK tiefer a ls die in der Grube aufgeschlossenen T h a i l e n e r Schichten und ist ent
l a n g e iner ebenfal ls e t w a N W — S E streichenden Störung gegen sich östlich anschließende 
W a d e r n e r Schichten ve rwor fen . Die ers tgenannten Abschiebungen gehören vermutl ich 
e iner sehr jungen Tek ton ik an , d ie den Bewegungss inn der a l t en Graben tek ton ik z. T. 
u m k e h r t e oder sich u n a b h ä n g i g von ihr en twicke l te (s. u., v g l . d a z u auch STAPF & STRACK 
1 9 8 0 ) . 

In der e rwähn ten S a n d - und Kiesgrube a m Al leberg ( K a p . 3 b) ver läuf t a m östlichen 
Gruben rand eine ca. 5° streichende, e t w a sa iger stehende S tö rung e t w a p a r a l l e l zur T a l 
sohle des Morscholzer Baches. West l ich dieser Störung stehen Tha i l ene r Schichten mit t y p i 
scher Schräg- und Kreuzschichtung an , deren te i lweise s t ä rke r rötl iche Fä rbung aber ver
muten läß t , d a ß sich der Ü b e r g a n g zu den Oppener Schichten in nicht a l l z u großer Tiefe 
vo l l z i eh t . Die östliche, gehobene Scholle ze ig t prakt isch ke ine Kreuzschichtung mehr und 
le i te t farblich zum kräft igen R o t der Oppener Schichten über. D i e Trennfläche der Störung 
selbst ist e igenar t ige rweise mi t b loßem A u g e k a u m zu e rkennen (deshalb erscheint sie 
auch nicht im Luftbild a ls L i n e a t i o n ) , sie ist nur a n h a n d der Pe t rog raph i e und der Ein
f a l l s w i n k e l feststel lbar. Die hangenden Schotter der oberen Mi t t e l t e r rasse (Terrasse C 
nach FISCHER 1957) w e r d e n v o n der S törung nicht mehr betroffen. Aus diesem Grunde 



Abb. 5: Am Boden im Maßstab 1 : 5 000 kartierte Störungen und Photolineationen aus Luftbildern 
(ca. 1 : 30 000). 
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u n d wegen der tektonisch höheren L a g e der E-Schol le ist dieser S tö rung wohl höheres 
A l t e r zuzusprechen a l s den jungen N W — S E bis N N W — S S E Störungen . 

Insgesamt scheint a lso zwischen Losheim und W a d e r n ein im Einze lnen durch S törun
gen verschiedener Richtungen s t a rk zerstückeltes Gebie t durch j u n g e Tek ton ik in eine 
Schol lentreppe mi t t e i lweise ant i thet ischem C h a r a k t e r und nach N E zunehmender Inten
s i tä t zer legt w o r d e n zu sein. Dies l ä ß t die Exis tenz eines jungen „ W a d r i l l g r a b e n s " bei 
W a d e r n ve rmuten (s. u . ) , der s p i t z w i n k l i g auf die a l t a n g e l e g t e Lös te rbach-Metzer -S törung 
steht. 

E rgänzungsha lbe r sei e rwähn t , d a ß das smK im Lebacher Graben in der S a n d g r u b e 
a m Galgenberg bei P r imswe i l e r (Bl . 6 5 0 7 Lebach) mi t 235 m über N N eine noch wesent
lich tiefere L a g e a l s bei Noswende l erreicht. 

P h a s e n d e r T e k t o n i k 

Im Ober ro t l i egenden e rwei te r te sich der S e d i m e n t a t i o n s r a u m der l imnisch-f luviat i len 
u n d äolischen S e d i m e n t e beträchtlich, g roße Tei le des südwest l ichen Rheinischen Schiefer
gebirges w u r d e n einbezogen. In den Kreuznacher Schichten l äß t sich bereits eine s t a rke 
M ä c h t i g k e i t s z u n a h m e in Gebieten der heut igen M e r z i g e r Grabenmulde östlich der S a a r 
nachweisen (MÜLLER & KLINKHAMMER 1963) . W i e oben gezeigt w u r d e , macht sich die 
S S W — N N E - R i c h t u n g an der ostsüdöstlichen Grabenschul ter mindestens seit den höheren 
W a d e r n e r Schichten in Form von Brüchen und S p a l t e n mi t Magmenauf s t i eg bemerkbar . 
I n w i e w e i t eine Beeinflussung durch d i e noch ä l t e r (ka ledonisch? SCHUNCK 1979) ange leg te 
Eifeler N — S - Z o n e und Lothr inger Senke vor l i eg t , sei dahinges te l l t . D ie kurzf r i s t ige 
H e b u n g der südöstl ichen Grabenschul ter im Ober ro t l i egenden m a g mi t dem M a g m e n 
aufst ieg en t lang der Huns rück -Süd rand -S tö rungszone und der M e t z e r Störung z u s a m 
menhängen . 

Die triassische Tek ton ik spielt sich nach SCHUNCK ( 1 9 7 9 ) hauptsächlich an N — S ge
richteten S t ruk tu re l emen ten ab, jedoch werden die größten Mäch t igke i t en der T r i a s in 
var iskisch streichenden Zonen erreicht. 

Seit dem L i a s m u ß nach SCHUNCK ( 1 9 7 9 : 70) das Gebiet der un te ren S a a r um m i n 
destens 800 m gehoben worden sein, d a s von Ked ingen (Lo thr ingen) nur u m 300 m. Nach 
seiner Sch ich t lagerungskar te (Anl . 2 in SCHUNCK 1979 ) w ü r d e n sich für d i e Merz ige r G r a 
benmulde H e b u n g s r a t e n zwischen 7 6 0 m im NE und 5 6 0 m im S W errechnen. SCHUNCK 
n i m m t an, d a ß diese s ta rk differenzierten V e r t i k a l b e w e g u n g e n bis z u m Al t t e r t i ä r w e i t 
gehend abgeschlossen wa ren . Jedoch könne eine j u n g e (p le i s tozäne) H e b u n g der H u n s -
rück-Siercker Schwe l l e um 2 5 — 4 0 m angenommen w e r d e n 4 ) . 

Betrachtet m a n das Entwässerungsne tz des P r i m s - W a d r i l l - L ö s t e r - S y s t e m s im R a u m 
W a d e r n , so f ä l l t neben dem Knie der Pr ims auf, d a ß die H a u p t e n t w ä s s e r u n g s a d e r n die 
M e r z i g e r G r a b e n m u l d e auffä l l ig me iden und stat tdessen te i lweise p a r a l l e l zu ihren süd
östlichen R a n d s t ö r u n g e n durch g roßen te i l s här te re Gesteine ver laufen , obwohl die P r ims 
im Te r t i ä r d ie nordöst l iche Grabensp i tze von E nach W durchfloß, noch zu r H a u p t t e r r a s 
senzeit einen M ä a n d e r bis nördl ich Nunki rchen beschrieb und noch zu r Zeit der oberen 
Mi t te l t e r rasse bis fast nach N o s w e n d e l nach W pende l t e . Wei te rh in l ä ß t sich feststellen, 
d a ß ein Rest der oberen Mi t te l t e r rasse der W a d r i l l b e i m Wbh . südwest l ich Wede rn e t w a 
1 0 — 1 5 m höher l i eg t a ls benachbar te V o r k o m m e n (s. A b b . 4 ) . Zur Zeit der unteren M i t 
te l terrasse floß d ie W a d r i l l noch in e inem M ä a n d e r a m Spp l . W a d e r n vorbe i nach W und 

4 ) SCHUNCK bezieht sich dabei auf Arbeiten von MATHIAS ( 1 9 3 6 ) und FISCHER ( 1 9 5 7 ) , die nach 
neueren, noch nicht publizierten Ergebnissen von ZÖLLER nur noch eingeschränkt als richtig ange
sehen werden können. 



Jungtertiäre und quartäre Tektonik in der Merziger Grabenmulde 77 

übe rque r t e dabei die R a n d v e r w e r f u n g , w ä h r e n d ihr heutiger west l icher T a l r a n d au f fä l l ig 
g e r a d l i n i g u n d ganz östlich der R a n d v e r w e r f u n g verläuft. Im beschriebenen Bruchfeld 
west l ich Morscholz lassen sich ans te l le d e r sonst in diesem R a u m üblichen dre i Terrassen 
oberha lb de r T a l a u e (FISCHER 1957 ; LIEDTKE 1969) acht p le i s tozäne Terrassen feststellen. 
Diese Beobachtungen s tützen die Ansicht , d a ß es sich bei dem Bruchfeld von Morscholz 
und ähn l ichen S t ruk tu ren zwischen Morscho lze r Bach und W a d r i l l u m noch q u a r t ä r a k t i v e 
T e k t o n i k mi t ant i thet ischem Bewegungss inn hande l t . Ein j unge r W a d r i l l g r a b e n ist z w a r 
z . Zt. noch nicht e x a k t nachweisbar , doch deu ten die morphologischen Verhä l tn i s se sowie 
die g e n a n n t e n NE-fa l l enden Abschiebungen auf seine Exis tenz hin , w i e übe rhaup t ent
lang des gesamten östlichen Randes der M e r z i g e r Grabenmulde Anzeichen für j u n g e U m 
kehr des jungpaläozoisch-mesozoischen Bewegungsb i l de s auf t re ten ( v g l . STAPF & S T R A C K 
1980, d ie ähnliches in der Umgebung v o n B a d Kreuznach e rmi t t e l t en ) . 

Auf r ezen te A k t i v i t ä t a m nördl ichen As t der Huns rücksüdrand-S tö rung könn te die 
A n a l y s e eines Erdbebens der m a x i m a l e n S t ä r k e 5 auf der M e r c a l l i - S i e b e r g - S k a l a v o m 
1. 4. 1931 durch LANDSBERG (1931) h i n d e u t e n . Al le rd ings l i eg t von diesem Beben keine 
Herdf lächenlösung vor. 

H i n g e g e n stehen die angenommenen j u n g e n N W — S E S tö rungen in gu te r Übere in 
s t immung mi t der von ILLIES & GREINER ( 1 9 7 9 ) angegebenen H a u p t z u g s p a n n u n g s r i c h t u n g 
( S W — N E ) im Rheinischen Schild. 

U n t e r Berücksichtigung der tiefen L a g e des smK bei P r i m s w e i l e r erscheint d ie A n 
n a h m e e iner tektonisch bedingten En twässe rungsumkehr des U r - P r i m s - S y s t e m s zum 
T h e e l - S y s t e m nunmehr wahrscheinl ich. 

Abschl ießend sei d ie F rage nach d e m V e r h ä l t n i s der j u n g t e r t i ä r - q u a r t ä r e n z u r p a l ä o 
zoischen u n d mesozoischen Tek ton ik d i s k u t i e r t (s. a. SCHUNCK 1 9 7 9 ) . D ie p l e i s tozäne H e 
bung des west l ichen Hunsrücks , der sich u n m i t t e l b a r nördlich an das bearbe i te te Gebiet 
anschließt , ist unbestr i t ten, es bedarf jedoch noch wei terer Untersuchungen, ob sie en t l ang 
des erzgebirgisch streichenden Me t t l ach -S ie rcke r Sa t te l s (Hunsrücksa t te l in A b b . 1 ) , w i e 
M A T H I A S ( 1 9 3 6 ) und FISCHER ( 1957) a n n a h m e n , oder ent lang a n d e r e r S t r u k t u r e n erfolgte . 

He rcyn i sche Richtungen exist ier ten i m untersuchten R a u m nachweisl ich schon minde 
stens seit der ä l teren T r i a s (Kap . 2 ) , rheinische mindestens seit dem Ober ro t l i egenden 
( K a p . 3 a ) . Es muß auch d a m i t gerechnet w e r d e n , daß we i te re S t ruk tu r en des p a l ä o z o i 
schen Un te rg rundes noch nicht h inre ichend b e k a n n t sind. Somi t k a n n die F r a g e , ob und 
inwie fe rn d i e jung te r t i ä r -p le i s tozäne T e k t o n i k a l t e Muster nachzeichnet, nicht endgü l t ig 
bean twor t e t werden , mi t Sicherheit k a n n jedoch gesagt werden , d a ß sie nicht nur an den 
var iskischen und mesozoischen S W — N E ger ichte ten Sa t te l - und M u l d e n b a u gebunden ist. 
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