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A. Aufsätze 

Eine vollständige Folge quartärer Sedimente in Ungarn 

Von A N D R E A S R O N A I , Budapes t 

Mit 8 Abbildungen (Abb. 3 als Falttafel) 

Z u s a m m e n f a s s u n g . Seit 1964 erfolgt im Ungarischen Becken eine ausführliche Unter
suchung der quartären und oberpliozänen Sedimente. Mehrere Bohrungen mit vollem Kerngewinn 
sind abgeteuft worden, davon eine bei der Gemeinde Jaszladany. Sie erreichte eine Teufe von 
950 m (Abb. 2) . Das Material war außerordentlich reich an Fossilresten und gab Gelegenheit, die 
Klimageschichte des Quartärs im Ungarischen Becken zu entziffern. Da es sich hier um einen ständig 
sinkenden Krustenteil handelt, der zu einem mit limnischen, fluviatilen und äolischen Bildungen 
gefüllten Becken wurde, in welchem die Erosion entweder keine oder eine nur sehr geringe Rolle 
spielt, scheint die Klimageschichte komplett zu sein. 

Die Sedimentations-Zyklen, die sehr charakteristisch sind (Abb. 1), erlauben auch eine Klar
stellung der Senkungsetappen. 

Das Pleistozän ist in der Bohrung Jaszladany 424 m mächtig, das Holozän 8 m, insgesamt das 
Quartär 432 m. Diese Serie besteht aus 10 Sedimentationszyklen, die eine treppenartige Senkung 
darstellen (Abb. 3). Sediment-Material ist Lehm, Schluff und Feinsand, nur in den tiefsten Kom
plexen und an den Zyklengrenzen sind mittelkörnige Sande zu beobachten. Die mineralogische 
Zusammensetzung der Sande zeigt 11 wesentliche Änderungen des Abtragungsfeldes, die in Zu
sammenhang mit wechselseitigen tektonischen Bewegungen der Randgebiete stehen. Mit Hilfe der 
paläontologischen Daten kann man während des Quartärs 20—30 größere und kleinere klimatische 
Änderungen unterscheiden. Erstrangige Beweise dafür liefern die Pollen, die in sehr großer Zahl 
in den aus dem Quartär entnommenen Proben vorhanden sind. Die vielen klimatischen Perioden 
des Pleistozäns kann man in drei größeren Gruppen einreihen (Abb. 8 ) : 

Die Schichten aus 8—129 m Teufe repräsentieren eine Klimaperiode mit im allgemeinen kalten 
und trockenen Klima mit einigen feuchteren und temperierten Perioden. 

Die Schichten von 129—285 m Teufe wurden während einer mäßig warmen und im allgemeinen 
trockenen Klimaperiode abgelagert. 

Während der Bildung der Schichten von 285—432 war das Klima warm, am Anfang und 
Ende feucht, in der Mitte meist trocken. 

Als Beweise dazu dienen die paläontologischen Tabellen und Abbildungen 4—7. 
Nach den heutigen Krustenbewegungen gerechnet kann die Zeitdauer der Sedimentation der 

quartären Schichten mit 1.3—1.4 Millionen Jahren geschätzt werden. 

A b s t r a c t . Since 1964, a comprehensive investigation of the sediments of the Quaternary 
and the Upper Pliocene has been in progress in the Hungarian Basin. A number of drillings with 
full core profit were sunk, one of them being situated near the community of Jasz ladany. This 
drilling attained a depth of 950 m (Fig. 2). The drilled material was extremely rich in fossil relics 
and offered the opportunity to study the climatic history of the Quaternary in the Hungarian 
Basin. Since this basin is a steadily subsiding part of the crust filled with limnic, fluviatile and 
eolian formations in which the erosion either p lays a very small part or none at all , the climatic 
history appears to be complete. 

The individual very characteristic cycles of sedimentation (Fig. 1) permit also a clarification 
of the different stages of subsidence. 

In the boring of Jasz ladany, the Pleistocene has a thickness of 424 m, the Holocene of 8 m, 
thus the Quaternary altogether 432 m. This series consists of 10 cycles of sedimentation represen
ting a step-like subsidence (Fig. 3). The sedimentary material is loam, silt and fine sand; medium-
grained sands are encountered only in the deepest complexes and at the borders of the cycles. The 
mineralogical composition of the sands shows 11 essential alterations of the denudation area, they 
are in relation with the reciprocal tectonic movements of the marginal regions. By means 
of paleontological data it is possible to distinguish, during the Quatertnary, 20—30 greater or 
smaller climatic changes. First-class proof for this fact is provided by the pollen which are present, 
in a very great number, in the samples extracted from the Quarternary. The great number of 
climatic periods of the Pleistocene can be classified into three major groups (Fig. 8 ) : 
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The layers from 8—129 m depth represent a climate period with generally cold and dry 
climate with a few humid and temperate periods. 

The layers from 129—285 m depth were sedimented during a moderately warm and generally 
dry climatic period. 

During the formation of the layers from 285—432 m depth, the climate was warm, at the 
beginning and the end it was moist, and in the middle dry for most of the time. 

The paleontological tables and figures Nos. 4—7 may serve as proof. 

A computation according to present crustal movements allows an estimation of 1.3—1.4 mil
lion years for the period of sedimentation of Quaternary layers . 

In U n g a r n gibt es heute unge fäh r 36 000 artesische Brunnen , von denen 26 000 aus 
d e m Un te rg runde der großen Tiefebene, der meist aus q u a r t ä r e n Schichten besteht, i h r 
W a s s e r bekommen. M e h r als 10 0 0 0 Bohrprofi le s ind nach makroskopischer Bes t immung 
g e n a u bekannt . Tausende von Brunnen sind geophys ika l i sch untersucht worden , so d a ß 
m a n davon sprechen k a n n , d aß d ie Mächt igke i t der Quar tärschichten im ungarischen 
Becken ziemlich gut b e k a n n t ist. 

Bis jetzt reichten aber die geologischen-palaeontologischen Beweise zu r Aufs te l lung 
e iner S t r a t i g r a p h i e der qua r t ä r en Beckensedimente nicht aus . 

In den le tz ten J a h r e n ( 1 9 6 4 — 1 9 6 6 ) sind in der g roßen Tiefebene re in wissenschaft
liche Kernbohrungen abgeteuft w o r d e n , deren ganzes M a t e r i a l in verschiedenen L a b o 
ra to r i en vie lse i t ig untersucht w o r d e n ist, so daß es je tz t möglich ist, d ie B ios t r a t i g raph ie 
des ungarischen Q u a r t ä r s aufzubauen . 

Die Teufe der für Untersuchungs-Zwecke n iedergebrachten Kernbohrungen reicht von 
100 bis 950 Me te r . D a v o n haben mehre re Bohrungen d a s gesamte Q u a r t ä r , da run te r noch 
oberp l iozäne b z w . oberpannonische Schichten durchörter t . Eine dieser Bohrung ist nahe 
de r Gemeinde J a s z l a d a n y (15 k m nördl ich von S z o l n o k ) abgeteuft w o r d e n ; dort ist das 
Becken s tändig l a n g s a m und a l l m ä h l i c h eingesunken. In dieser Bohrung w u r d e in der 
gesamten Sed imen t -Se r i e vom O b e r p l i o z ä n an a u f w ä r t s ke in grobes M a t e r i a l festgestell t . 
F l u v i a t i l e und l imnof luv ia t i l e Fe insande , Schluffe u n d L e h m e folgen e inande r , z. T. auch 
F lugsande und L ö ß . Kiese gibt es g a r nicht und Grobsand auch nur hie u n d da in dünnen 
Schichten. M a n findet ke ine A n d e u t u n g von s tärkeren Transpor tk rä f ten . D i e K o r n z u s a m 
mensetzung spricht für eine l angsame Sed imenta t ion auf we i t en , fast abflußlosen I n u n d a -
tionsgebieten, fern v o n den Flußbe t ten . Das Gebiet m u ß meistens unter Wasserbedeckung 
ges tanden haben, d ie aber ze i tweise sehr seicht w a r . M e h r e r e fossile Böden , darun te r v i e l e 
Moorböden , sprechen von S t i l l s t andsper ioden in der S e d i m e n t b i l d u n g u n d ze i twe i l i ge r 
Trockenlegung des Gebietes. Das bezeugen auch die F l u g s a n d e und lößähnl ichen Sedimente . 

Besonders glückl ich w a r , daß die Bohrung von J a s z l a d a n y sehr gute Ke rne p roduz ie r te 
u n d das M a t e r i a l sehr reich an M a k r o - u n d M i k r o f a u n a u n d ebenso außerorden t l i ch reich 
a n Pol len und Sporen w a r . 

D ie M o l l u s k e n f a u n a w u r d e v o n Dr . F. B A R T H A u n d von Dr. E. K R O I OPP bearbei te t , 
d ie M a m m a l i e r v o n Dr . M . K R E T Z O I , d ie Os t r akoden v o n M . SZEXES, d ie Pol len u n d 
Sporen von H . L Ö R I N C Z und M . F A R A G O Frau M I H Ä L T Z . 

Nach v ie l se i t igen Untersuchungen s ind w i r überzeug t davon , d aß w i r e ine fast lücken
lose und v o l l s t ä n d i g e Ser ie von Qua r t ä r s ed imen ten v o r uns haben u n d d a ß das reiche 
paläontologische M a t e r i a l uns ges ta t te t , die S t r a t i g r a p h i e des ungar ischen Q u a r t ä r s zu 
entwicke ln . Das reiche und for t l aufende P o l l e n m a t e r i a l erscheint uns auch hinreichend, 
d ie Klimageschichte des Q u a r t ä r s im ungar ischen Becken zu zeigen. 

Die Bohrung von J a s z l a d a n y w u r d e von Mi t t e 1964 bis Ende 1965 abgeteuft. Ein
gesetz t w u r d e ein schwedischer B o h r a p p a r a t , T y p C r a e l i u s . Die Bohrung erreichte eine 
Tiefe von 950 m. D a s Bohrma te r i a l w u r d e for t laufend mi t Doppe l -Kern roh r gewonnen. 
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D ie s t ra t igraphische Kurzansp rache ist w i e fo lg t : 

0 — 8 m H o l o z ä n 

8—432 m P le i s tozän 

4 3 2 — 7 3 0 m Oberp l iozän (? levant inische Schichten) 

7 3 0 — 9 5 0 m M i t t e l p l i o z ä n (oberpannonische Schichten) 

Die oberpannonischen Schichten sind durch eine Schneckenfauna gut belegt . D ie ober-
p l iozänen ( levant in ischen) Schichten dagegen w e r d e n durch v ö l l i g faunalose terrestr ische 
Lehmschichten repräsent ier t . D ie Quar tärschichten bis in 212 m Teufe sind z ieml ich reich 
an Schnecken; sogar Mammal i e r -Knochen , W i r b e l t i e r z ä h n e w u r d e n gefunden. V o n 212 m 
bis 432 m fehlen die Schnecken, das M a t e r i a l ist aber reich an Os t rakoden u n d noch 
reicher an Po l l en und Sporen . 

H i e r sol len nur die Quartärschichten beschrieben werden , aus denen die Geschichte des 
ungarischen Qua r t ä r s z iemlich gut ablesbar ist, zuma l da ihre Abfo lge auch für M i t t e l 
europa nicht ohne Bedeutung zu sein scheint. 

Die un te re Grenze des Q u a r t ä r s ist pa läontologisch u n d l i thologisch bes t immt . Die 
p le i s tozänen Ost rakoden s ind bis in 432 m Tiefe for t laufend auff indbar . U n t e r dieser 
Grenze beg inn t eine Re ihe von bunten terrestrischen Tonen, die so gut w i e g a n z fossilleer 
s ind. Keine Spur von Schneckenresten, ke ine Os t rakoden oder Foramin i fe ren s ind vor 
handen . Le tz te re sind aber in großer Zahl , u n d z w a r in die p le i s tozänen Schichten ein
geschwemmt, vorhanden . S p u r e n von Pf lanzen und Pol len, d ie in den höher u n d tiefer 
l iegenden Schichten so außerordent l i ch reich s ind, fehlen. Die in pa läonto log ischer H i n 
sicht s ter i le Ser ie reicht von 432 m bis 730 m. Nach e inem Ana log iesch luß zu anderen 
Profilen ha l t en w i r diese Se r i e für die Ve r t r e tung des L e v a n t i n , mi t dem das P l i o z ä n in 
we i t en Gebieten des großen Beckens endet. 

V o n 735 m an a b w ä r t s s ind schon oberpannonische ( m i t t e l p l i o z ä n e ) Schichten p a l ä o n 
tologisch gut belegt (Prosodacna vutskitzki B R U S . , Limnocardium proximum F., Limno-
cardium penslii F., Congeria sp. cf. neumayri etc. , best immt v o n F. B A R T H A ) . 

Die oben genannten bunten levant in ischen Tone w e r d e n in einer Teufe v o n 430 m 
plötz l ich v o n f luviat i len Sandschichten abgelöst , so d a ß die Grenze auch l i thologisch 
ziemlich scharf ist. 

Das 432 m mächtige Q u a r t ä r besteht aus 10 fluviatilen S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n . A m 
A n f a n g dieser Z y k l e n beg inn t die Aufschüt tung mit Fe insand , dann geht d ie Kornzu
sammense tzung mit k le ine ren S c h w a n k u n g e n in Schluff und L e h m über. In der M i t t e der 
Z y k l e n ist d ie F rak t ion bis 0 ,005 m m 0 m i t bis zu 40 %>, die F rak t ion bis 0 ,01 m m bis 
80°/o ver t re ten . Danach folgt w i e d e r eine a l lmähl iche u n d r e g e l m ä ß i g e Ve rg röbe rung 
des M a t e r i a l s , und der Z y k l u s endet mi t fe in- oder m i t t e l k ö r n i g e m S a n d . Einen der 
schönsten dieser Zyk len ze ig t A b b . 1. 

Die S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n b i lden die t r eppenar t ige Senkungspe r iode ab . A m A n f a n g 
der e inze lnen Senkungsphasen ist die Oberfläche trocken. F l u v i a t i l e S a n d e l a g e r n sich in 
Niede rungen , F lugsande ü b e r a l l ab . J e w e i t e r die Senkung fortschreitet, umsomehr ve r 
größern sich die Inundat ionsgebie te , und es b i lden sich s t änd ige Seen, in denen L e h m und 
Ton sediment ier t w i r d . W e n n die Absenkung aufhört oder l a n g s a m e r w i r d , fü l l t d ie Auf
schüttung die tieferen u n d größeren Teiche, d ie immer seichter u n d k l e ine r w e r d e n , bis 
das ganze Ge lände w i e d e r t rockengefa l len ist. Kl imat ische V o r g ä n g e spielen neben den 
tektonischen Bewegungen eine R o l l e für d ie Sed imen tb i ldung . Sie w i r k e n gleichsinnig 
oder gegensinnig zu den Senkungsprozessen . 

Gibt es auch kürzere oder l ängere , r e g e l m ä ß i g e oder u n r e g e l m ä ß i g e S tö rungen der 
e inze lnen S e n k u n g s v o r g ä n g e , so ist doch der Gesamte indruck des in den e inze lnen Phasen 
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Abb. 1. Beispiel eines Sedimentations-Zyklus in den quartären Schichten des Ungarischen Beckens. 

abgesetzten M a t e r i a l s sehr g le ichar t ig . Feinsand, Schluff und L e h m wechse l lagern in 
z iemlich derselben V e r t e i l u n g und Propor t ion . Auch h a t sich die Lage des Sed imen ta t ions -
Gebietes w ä h r e n d des Q u a r t ä r s nicht wesent l ich geänder t . 

Die Ähnl ichke i t des Ver laufes de r einzelnen Z y k l e n u n d die H o m o g e n i t ä t des M a t e 
r i a l s , in großen Zügen gesehen, geben uns die Mögl ichke i t , mi t Hi l fe der Mäch t igke i t der 
e inze lnen S e d i m e n t z y k l e n auch den d a z u gehörigen Z e i t r a u m v e r h ä l t n i s m ä ß i g gut zu 
beur te i len . A m A n f a n g des Q u a r t ä r s w a r die Senkungsbewegung in unserem Gebiet e t w a s 
rascher, später abe r — w ä h r e n d der ganzen folgenden Zeit — w a r das A u s m a ß der Be
wegungen sehr g le ichmäßig . N u r die S t i l l s t andsper ioden in der Sed imen tb i l dung (und der 
S e n k u n g e n ) , die durch fossile Bodenschichten repräsent ie r t sind, b r ingen Unsicherheit in 
den Vergleich der Ze i t spanne e inze lner Sed imenta t ionsper ioden . 

Die S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n sind manchmal sehr r e g e l m ä ß i g und einhei t l ich, manchmal 
a b e r teilen sich d ie größeren Z y k l e n in zwe i , drei ode r v i e r k le inere . Zäh l t man diese 
k l e inen Z y k l e n mi t , so haben w i r in der 432 m mächt igen Ser ie 16 f luvia t i l - l imnische 
S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n vor uns. 
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Tiefe 

[10. 0— 30 m oberer Teil 30 m 
9. 30— 63 m mittlerer Teil 35 m 

1 8. 65— 95 m unterer Teil 30 m 

' 7. 95—132 m oberster Teil 37 m 
6. 132—170 m oberer Teil 3S m 
5. 170—203 m mittlerer Teil 33 m 
4. 203—272 m unterer Teil 69 m 

4) c. 203—225 22 m 
4) b. 225—245 20 m 
4) a. 245—272 27 m 

3. 272—345 m oberer Teil 73 m 
3) d. 272—288 16 m 
3) c. 288—300 12 m 
3) b. 300—325 25 m 
3) a. 325—345 20 m 

2. 345—388 m mittlerer Teil 43 m 
1. 388—432 m unterer Teil 44 m 

177 m 

1) b. 388—415 27 m 
1) a. 415—432 17 m 

Bei der mikroskopischen Untersuchung der S a n d e zeigen sich 11 schärfere Grenzen, 
die ebenso tektonische Änderungen andeu t en w i e d ie S e d i m e n t - Z y k l e n , d. h. Ände rungen 
des Ab t r agungs fe ldes . Die f luviat i len Schüt tungen k a m e n in diesem Tei l des Beckens von 

DIE LAGE VON JASZLADANY. 

Abb. 2. Lageskizze von Jaszladany. 
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N o r d e n . Sie t rugen wechselweise das M a t e r i a l des s lowakischen Mi t te lgeb i rges ( k r i s t a l 
l ine Geste ine) , T r ü m m e r der mesozoischen Gesteine des Bükk-Geb i rge s , endlich z w e i e r l e i 
A r t e n an M a t e r i a l der jungvu lkan i schen Gebie te des M a t r a - G e b i r g e s und von Börzsöny 
he ran . 

P a r a l l e l mit der S e n k u n g des Beckens g ing die He raushebung der R a n d g e b i r g e , aber 
nicht einheit l ich, sondern b lockar t ig . Wechse lweise w u r d e n e in ige Blöcke herausgehoben, 
ande re nicht, so d a ß das Ab t ragungs fe ld des Beckens sich m e h r m a l s w ä h r e n d des Q u a r t ä r s 
ände r t e . 

An K l i m a z y k l e n gibt es we i t aus mehr . W i r können 2 0 — 3 0 größere und k l e ine re 
k l imat i sche Ä n d e r u n g e n unterscheiden, dazwischen sind solche Schichtenkomplexe, in 
denen Beweise für eine richtige Ein te i lung fehlen. Im großen u n d ganzen können w i r die 
k l imat i sch gepräg ten Sediment -Zonen des Q u a r t ä r s in drei g rößeren Gruppen e inre ihen . 

Die erste geht auf eine w a r m e Per iode zurück, die von dem heißen und wechselnd 
feuchten und trockenen K l i m a des P l i ozäns noch wen ig abweich t und in der d i e e t w a s 
küh le ren , gemäß ig t en Etappen noch selten s ind. Die zwe i t e ist durch ein im a l l geme inen 
gemäß ig t e s K l i m a gekennzeichnet , d ie küh len Te i le treten dor t nur a m Ende auf. Die 
d r i t t e h a t ein r ichtiges ka l t e s K l i m a , und die t emper ie r ten E tappen sind selten, nur in der 
Niedersch lagsmenge gibt es größere S c h w a n k u n g e n . Die T e m p e r a t u r bleibt , w e n n auch 
mi t k le inen Ä n d e r u n g e n , immer n iedr ig . D ie drei Tei le umfassen die ganze Schichten
folge, u n d z w a r w i e fo lg t : 

Teufe 1 2 9 — 8 m ka l t , humide und trockene Phasen wechselnd 
2 8 5 — 1 2 9 m m ä ß i g , im a l l geme inen trocken 
4 3 2 — 2 8 5 m w a r m , feucht u n d trocken wechselnd. 

Bei der Beur t e i lung des K l i m a s da r f m a n nicht vergessen, d a ß J a s z l a d a n y in de r M i t t e 
des Karpa then-Beckens l iegt , auf einem flachen Gebiet + 90 m N N , das r i n g s u m von 
1 5 0 0 — 2 5 0 0 m hohen Berglandschaften umgeben und geschützt ist. N u r im Süden laufen 
die Bergke t t en nicht p a r a l l e l mi t der Beckengrenze , so daß die k l imat ischen Einflüsse hier 
nicht so gehemmt s ind. Die medi te r ranen k l imat i schen Einflüsse, d ie auch heute noch im 
Karpa thenbecken au f f a l l end sind, w a r e n w ä h r e n d des A l t q u a r t ä r s noch s tä rker u n d ve r 
ursachten lange , m i l d e und m ä ß i g e W i n t e r . Es gibt a l l e rd ings ke ine gute E r k l ä r u n g , w a r 
u m der le tzte Tei l des Q u a r t ä r s auch in diesem Becken so k a l t w a r . Sol l man das mi t der 
Größe der europäischen Vergle tscherung e r k l ä r e n ? Spie l t die bedeutende Erhebung der 
D i n a r i d e n w ä h r e n d des Q u a r t ä r s eine R o l l e ? H a t diese die med i t e r r anen Kl ima-Einf lüsse 
zu rückgeha l t en? 

Betrachtet m a n den Sachverha l t über die genannten drei Per ioden , von denen nur 
eine e inz ige (die l e t z t e ) w i r k l i c h k a l t w a r , so vers teht man die ungarischen P a l ä o n t o l o g e n 
u n d Geologen v o m A n f a n g dieses J a h r h u n d e r t s , w i e T. K O R M O S u n d I. G Ä L , d i e ha r t 
näck ige M o n o g l a z i a l i s t e n w a r e n und nur v o n e iner e inzelnen g l a z i a l e n Per iode sprechen 
u n d wissen wo l l t en . 

Die Beweise fehlen noch zu einer genauen Pa ra l l e l i s i e rung , aber das k a l t e ungar ische 
Oberp le i s tozän scheint den a lp inen Begriffen R i ß , R i ß - W ü r m u n d W ü r m b z w . dem nord 
europäischen S a a l e , Eem und Weichsel zu entsprechen. 

Bevo r w i r die e inze lnen S e d i m e n t a t i o n s - Z y k l e n ausführlich erör tern , müssen w i r noch 
a l l g e m e i n über die fossilen Bodenschichten sprechen. D a das Gebiet w ä h r e n d des Q u a r t ä r s 
immer ein Inundat ionsgebie t , zuwe i l en eine Sumpflandschaft w a r , gibt es sehr v i e l e fossile 
Bodenhor izon te , d ie einer Sed imen ta t ionspause von ein p a a r tausend J a h r e n bedeuten 
u n d auf ein für Bodenb i ldung geeignetes K l i m a zurückgehen. Bis in 432 m Tiefe t rafen 
w i r in der genannten Bohrung 58 fossile Bodenschichten, d a r u n t e r torfige Moorböden , 
aber auch Tschernozjeme und W a l d b ö d e n , daneben 3 Torfschichten und 8 Tonschichten 
mit Ligni ts t re i fen an . 
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Ü b e r die absolute Zeitrechnung sol len — obwoh l absolute Ze i t a l t e r -Bes t immungen 
fehlen — einige W o r t e gesagt werden. 

D a s Gebiet von J a s z l a d a n y sinkt auch heute noch s tänd ig . Die Geschwind igke i t der 
heu t igen Senkung scheint von der der s t änd igen S e n k u n g w ä h r e n d des Q u a r t ä r s nicht v e r 
schieden zu sein, w i e auch die heutigen Sed imen te nicht von den ä l te ren verschieden s ind. 
Die K o r n z u s a m m e n s e t z u n g der ho lozänen Schichten weicht nicht von denen der Schichten 
der f rüheren Per ioden ab . N u r im U n t e r p l e i s t o z ä n w a r e n die Sed imente s t ä rke r sand ig . 
In den le tz ten J a h r z e h n t e n senkte sich d a s Gebiet von J a s z l a d a n y nach den geodätischen 
Messungen 5 mm pro J a h r z e h n t ( L . B E N D E F Y ) . Da die Auf fü l lung mit der S e n k u n g immer 
H a n d in H a n d schritt, k a n n man fo lgern , d a ß eine Sed imen ta t i on von 50 cm Mäch t igke i t 
in e inem J a h r t a u s e n d s ta t t fand, d. h. d a ß 1 m Sed imentd icke 2000 J a h r e n entspricht. In 
W i r k l i c h k e i t ist diese Folgerung nicht o h n e wei teres zu läss ig . Es bes tanden Ruhepe r ioden 
w ä h r e n d der Senkung u n d der Sed imen tb i l dung , so d a ß ein Mete r Sed imen tmäch t igke i t 
im a l lgeme inen einen Ze i t r aum von m e h r a ls 2000 J a h r e n umfaß t . W o die Schichten
k o m p l e x e s tärker s a n d i g sind oder r e ine Sandschichten anzutreffen s ind, g ing die S e d i 
m e n t a t i o n rascher v o r sich. So b i lde t en sich im Unte rp l e i s tozän mächt igere Schichten 
w ä h r e n d derselben Ze i tdaue r . Im M i t t e l p l e i s t o z ä n g ing die Senkung l a n g s a m e r vor sich 
als i m oberen P le i s tozän u n d heute. In den a l tp l e i s tozänen Tiefenschichten haben w i r v i e l e 
sehr fein geschichtete, b l ä t t r i g e Tone. Unse ren Berechnungen nach repräsen t ie r t die 432 m 
mächt ige Schichtenserie qua r t ä r e r Schichten eine Ze i t daue r von wenigs tens 1 300 000 bis 
1 4 0 0 0 0 0 J a h r e . 

D e r erste Sed imen ta t i onszyk lus des Q u a r t ä r s (Teufe 4 3 2 — 3 8 8 m) beg inn t mi t Schluf-
fen, geht we i t e r mi t mi t t e lkö rn igem S a n d . Wei te r nach oben folgen sehr feingeschichtete 
sand ige u n d lehmige Schichten a u f e i n a n d e r ; die S a n d e werden nach oben immer feiner, 
die Tone a l lmähl ich i m m e r fetter. N a c h einer Einschal tung von einigen Me te r mächt igen 
Sandschichten in der Tiefe 4 1 0 —4 1 5 m geht die Ver fe ine rung wei te r , u n d in der M i t t e 
des Z y k l u s geht der T o n - und L e h m a n t e i l des M a t e r i a l s bis auf 4 0 — 6 0 ° / o herauf. V o n 
395 m Teufe an geht der Zyk lus zu Ende, und mi t neuen Sandschichten beginnt die 
z w e i t e Per iode . 

Die Schichten des ersten S e d i m e n t a t i o n s z y k l u s s ind fossi larm. Schneckenreste trifft 
man n u r selten (Bithynia-Opercuh, e i n i g e Viviparus sp., Pisidium amnicum, Unio sp . ) . 
Die Os t r akodena r t en s i nd : Candona albicans B R A D Y , C a n d o n a ros t ra ta ( B R A D Y & N O R M . ) , 
Cyclocypris ovum ( J U R I N E ) ; Cytherissa lacustris (G. O. S A R S ) ; Cyprideis littoralis 
( B R A D Y ) . Ziemlich v i e l e Pollenreste s ind gefunden w o r d e n . 

Die Gesamtzah l der Baumpol len , N ich tbaumpo l l en und e ingeschwemmten Pol len in 
den bedeutendsten Schichten ist wie fo lg t (best immt von H . L Ö R I N C Z ) : 

Tiefe BP NBP eingesch svemmte Pollen insgesamt 

392—393 m 73 54 2 129 
396—397 m 2 12 — 14 
397—398 m 993 236 — 1 229 
398—399 m 794 66 — 860 
399—400 m 483 54 — 537 
Aus der Teufe von 408—400 m sind fast keine Pollenreste bekannt. 
408—409 m 42 23 7 72 
409—410 m 2 1 — 3 
412—413 m 514 106 — 620 
415—416 m 26 21 — 47 
417—418 m 389 156 — 545 
419—420 m 145 169 — 314 
421—422 m 796 120 — 916 
422—423 m 35 26 — 61 
423—424 m 25 2C — 45 
431—432 m 428 130 — 558 
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Die Ver t e i lung der Baumpo l l en nach A r t e n in den reichsten Schichten ist fo lgende: 

Baumpollen-Arten 431—432 m 421—422 m 412—413 m 397—398 m 

Pinus silvestris 2,8 °/o 11,5 %> 0,8 % 6,6 o/o 
Larix 0,9 o/o 3,5 % 0,4 o/o 6,6 % 
Picea 3,7 °/o 10,0 % — 4,7 o/o 
Abies 2,3 % 20,0 o/o — 8,1 % 
Salix, Betula 1,8 % 0,5 % 0,4 o/o 
Fagus 2,3 % 2,5 % — 7,5 % 
Acer — 2,0 %> — 2,1 o/o 
Quercus 1,4 % 11,0 o/o — 2,0 o/o 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 1,4 % 1,0 % 0,3 o/o 
Ulmus 5,6 % 12,5 % 9,6 % 
Alnus 63,6 % 11,5 % 97,5 % 43,2 °/o 
Conijerae, Taxodiaceae 2,3 o/o 2,0 °/o 0,8 % 1,4 % 
Carya, Pterocarya, Nyssa 1,8 °/o 4,5 % 0,4 °/o 3,7 o/o 
Gingko, Zelkova, Engelb. 2,3 o/o 1,0 % 0,4 % 0,8 % 
Castaneae 2,3 % 3,5 % 1,7 % 
Corylus, Rhus, Ilex 1,4 % 0,4 o/o 
Zeder, Palmen 3,7 % 2,5 % — 0,6 % 

4. Pinus cembra 
2. Pinus silvestris 
3. Larix 
4-, Picea 
5. Abies, Tsuga 
6-Salix,Berula 
7. Fagus 
Ö. Acer 
9. Quercus 

•10. Carpinus, Tflia , Fraxinus 
U. Ulmus 
.2. Alnus 
13. Taxodiaceae, Cupressaceae 
Vi Carya, Pferocarya, Nyssa 
15,Ginajco Zelkova, Engelhardria 
16. Casraneae 
1?. Corylus, Rhus, Ilex 
18.Cedrus, Palma,Pinus hapl. 

Podocarpus 

19. Mycophyta 
20. Brgophytü. 
2). Preryctophyta 
22. Wasserpflanzen 
23. Gramineae 
2V. Varia 

Abb. 4. Vergleich der Baumpollen-Spektren in pliozänen und altpleistozänen Schichten 
der Bohrung von Jaszladany. 
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Nach d e m w a r m e n u n d trockenen K l i m a des obersten P l i o z ä n s zeigt de r Beg inn des 
P le i s tozäns eine H e r a b s e t z u n g der T e m p e r a t u r und die Z u n a h m e der Niedersch läge in 
den W i n t e r m o n a t e n . Die Pinus-Arten d r i n g e n vor, u n d d ie Vegeta t ion ze ig t deutliche 
A r t e n - A r m u t . Das B i ld ist abe r we i t von d e m eines g l a z i a l e n K l i m a s entfernt . 

Das P l i o z ä n endet mi t mehreren l igni t i schen Tonschichten und fossilen Bodenhor izon
ten. Solche treffen w i r in 

4 3 2 , 1 5 — 4 3 1 , 7 7 m 4 3 8 , 8 6 — 4 3 8 , 6 8 m u n d 
4 3 4 , 8 3 — 4 3 3 , 9 5 m 4 4 0 , 2 4 — 4 4 0 , 0 3 m a n . 
4 3 7 , 1 9 — 4 3 6 , 4 8 m, 

D a v o n s ind die erste u n d die letzte s chwarze fette, d ie andere d u n k e l g r a u e Lehm-
und l ehmige Sandschichten. 

Der erste Q u a r t ä r z y k l u s enthäl t in den untersten 10 m ke ine Ligni t spuren u n d keine 
fossilen Böden , dann abe r folgen 6 torfige Tonschichten m i t Ligni tspuren u n d 5 fossile 
Böden übe re inander . 

Diese l i egen in fo lgenden Teufen: 

anmoorige Böden mit Lignitspuren fossile Wiesenböden 

392,15—391,65 m 
392,25—392,15 m 
397,51—396,76 m 
398,90—398,81 m 
399,80—399,65 m 

405,74—404,16 m 
413,00—412,09 m 
413,90—413,73 m 

416,12—415,48 m 
419,62—419,09 m 
422,84—422,30 m 

In de r mineralogischen Zusammense tzung der S a n d e herrscht M a t e r i a l vo r , das aus 
me tamorphen Gesteinen s t ammt . Ü b e r w i e g e n d hande l t es sich um Chlor i t e . D a s M a t e r i a l 
k a m v o m we i t en Norden , v o m Slowakischen Mi t t e lgeb i rge , te i lweise vom B ü k k - G e b i r g e . 
Die magmat i schen M i n e r a l i e n fehlen in d e r über 40 m mächt igen Serie v o l l k o m m e n . 

Die Ze i t daue r dieser Per iode , die w i r a l s den un te ren Te i l des A l tp l e i s tozäns auf
fassen, k ö n n t e ungefähr 90 0 0 0 — 1 2 0 0 0 0 J a h r e be t r agen . 

Der d a r ü b e r folgende z w e i t e S e d i m e n t a t i o n s z y k l u s des Q u a r t ä r s reicht von 388 m bis 
345 m u n d ist in den mi t t l e r en Teil des A l t p l e i s t o z ä n s zu stel len. Er ist z w e i g e t e i l t . Bei 
367 m scheint eine Grenze zu liegen. A b w e i c h e n d von d e m sandig-schluffigen untersten 
Tei l des A l tp l e i s tozäns s ind hier die f e inkö rn igen M a t e r i a l i e n v o m Anfang bis z u m Ende 
im Übergewich t . Der A n t e i l der Ton- u n d Schluf f -Frak t ion (bis 0,01 m m K o r n g r ö ß e ) er
reicht m e h r m a l s 6 0 — 7 0 °/o. 

Kl imat i sch begann diese Per iode mit t emper i e r t en Ze i ten ; in der Mi t te herrschte w a r 
mes u n d m ä ß i g w a r m e s , feuchtes K l ima v o r , erst später w u r d e es trocken. Ein baumloses 
trockenes K l i m a bleibt bis z u r Ende der P e r i o d e bezeichnend. Die Schneckenfauna ist un
bedeutend. Es gibt nur e inze lne F ragmen te von Pisidium u n d Viviparus-Arten, e inige 
E x e m p l a r e von Planorbis cf. spirorbis, Succinea oblonga, Valvata pulchella u n d Plan
orbis cf. planorbis (bes t immt von F. B A R T H A ) . Die O s t r a k o d e n f a u n a ist ebenso a r m . Reich 
sind aber d ie Schichten an Po l l en und S p o r e n . 

Fo lgende O s t r a k o d e n - A r t e n wurden fes tges te l l t : 
Candona albicans ( B R A D Y ) - fast in a l l e n Schichten -, 
Cyclocypris huckei T R I E B E L - in a l len Schichten zah l re ich -, 
Leptocythere baltica K L I E - selten -, 
Cyprideis littoralis B A I R D ( J O N E S ) - se l ten - . 
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A u ß e r diesen g ib t es einige E x e m p l a r e v o n Candona Candida (O. F. M Ü L L E R ) ; Can
dona rostrata B R A D Y & N O R M . ; Ilyocypris gibba ( R A H M D O H R ) ; Darwinula stevensoni 
( B R A D Y & R O B . ) - bes t immt von SZELES - . 

Die Vege ta t ion ist in der Mi t t e des Komplexes durch Dominanz von Alnus charak
te r i s ie r t . Das K l i m a dieser Per iode ist m i t h i n dem des M i t t e l p l i o z ä n s sehr ähnl ich. Die 
G e s a m t z a h l der P o l l e n u n d Sporen ist d ie fo lgend e: 

Tiefe BP NBP eingeschw emmte Pollen insgesamt 

350—351 m — 14 — 14 
351—352 m 6 4 — IC 
359—360 m 14 21 — 35 
362—363 m 11 16 — 27 
363—364 m 40 15 6 61 
364—365 m 193 23 31 247 
365—366 m 20 2 40 62 
366—367 m 350 425 — 775 
368—369 m 106 126 — 232 
370—371 m 2 046 257 — 2 303 
371—372 m 201 65 2 268 
372—373 m 305 186 — 486 
373—374 m 868 149 3 1 020 
375—376 m 25 8 — 33 
376—377 m 121 40 — 161 
383—384 m 9 2 7 18 
384—385 m 22 9 110 141 
385—386 m 3 1 7 11 
386—387 in 6 48 — 54 
390—391 in 7 1 7 15 
391—392 in 16 4 — 20 

D i e Ver te i lung de r Baumpo l l en nach A r t e n (in P rozen t ) ist w ie folgt : 

373—374 m 370—371 m 366—367 m 

Pinus silvestris 4,2 0,9 24,4 
Larix 1,6 1,9 9,0 
Picea 2,3 1,6 5,7 
Abies, Tsuga 4,7 1,3 5,4 
Salix, Betula 1,6 1,0 0,6 
Fagus 7,4 0,8 3,1 
Acer 2,5 0,9 — 
Quercus 9,1 3,7 6,3 
Carpinus, Tilia , Fraxinus 4,6 0,8 2,9 
Ulmus 3,9 3,4 — 
Alnus 25,5 66,2 4,6 
Coniferae (Tax odiaceae, Cupressaceae) 1,4 6,3 
Carya, Pterocarya, Nyssa 18,9 8,0 11,4 
Gingko, Zelkova, ENGELHARDT 4,4 0,4 0,6 
Castaneae 1,6 0.3 8,6 
Corylus, Rhus, Hex 5,5 5,8 9,1 
Zeder und Palmen 4,1 — 

In der 43 m mächtig ;en Serie t r i t t sehr w e n i g S a n d auf. W o es solchen ; gibt, besi tzt er 
e ine g a n z andere minera logische Zusammense tzung a l s d ie S a n d e in den vorhe rgehenden 
u n d folgenden Pe r ioden . Die magmat i schen M i n e r a l i e n Hornb lende , B io t i t u n d H y p e r -
s thene übe rwiegen ; C h l o r i t und G r a n a t spielen, o b w o h l sie von B e d e u t u n g sind, eine 
w e i t a u s k le inere R o l l e a l s in den t ieferen b z w . höheren Schichten. Offensichtlich ha t sich 
d ie Berglandschaff. N W des Beckens (Börz söny , Cse rhä t ) in dieser Phase des A l tp l e i s tozäns 
wesen t l i ch herausgehoben, so daß die Flüsse deren M a t e r i a l in das Senkungsgeb ie t he ran 
t r u g e n . 
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A m Anfang des Z y k l u s sind drei fossile Bodenschichten in der Tiefe von 

3 8 0 , 8 9 — 3 8 0 , 4 0 m, 

3 8 1 , 9 1 — 3 8 1 , 6 4 m, 

3 8 4 , 1 0 — 3 8 3 , 9 8 m 

zu beobachten. Es h a n d e l t sich um schwarze tschernosemart ige Lehm- u n d l ehmige S a n d 
böden. D a n n folgt e ine 10 Meter mächt ige Schichtserie ohne fossile Böden. B e i 3 7 3 , 8 0 
b i s 3 7 0 , 4 4 m beg inn t eine Bodenser ie mi t a n m o o r i g e m Boden, der nach oben a l l 
mäh l i ch in feingeschichteten Lehmboden mi t zwischenge lager ten ger ingmächt igen , nicht 
humusha l t i gen Schichten übergeht . 

D ie nächste Bodenschicht ist ein f e inb lä t t r ige r Lehmboden bei 3 6 6 , 9 0 — 3 6 6 , 3 8 m. 
Er ist schwarz u n d l igni t isch. D a n n folgt e ine Sed imentse r ie ohne Böden bis in 358 m 
Teufe . Von da an nach oben gibt es dre i fossile Böden bis z u m Ende des Z y k l u s , u n d 
z w a r bei 

Z w e i d a v o n sind d u n k e l b r a u n und auf s and igem, b röcke l igem Lehm, der mi t t l e r e ist ein 
torf iger Moorboden . 

A u f diesem K o m p l e x folgt eine Schichtenserie, die aus mehreren k le inen Z y k l e n zu
sammengese tz t ist. V o n 345 m bis 272 m gib t es v ie r S e d i m e n t k o m p l e x e , in denen sich 
das M a t e r i a l , von grobem Korn (h ier immer nur m i t t e l k ö r n i g e m S a n d ) ausgehend, sich 
a l lmäh l i ch verfe iner t , so d a ß die Tonf r ak t ion in der Kornve r t e i l ung schließlich 6 0 — 8 0 % 
erreicht , um danach w i e d e r a l lmäh l i ch a m Ende des Z y k l u s in Sed imente überzugehen, in 
denen die S a n d - F r a k t i o n 6 0 — 8 0 % erreicht . Die v i e r k le ine ren Z y k l e n setzen einen 
z ieml ich einheit l ichen größeren z u s a m m e n ; in den z w e i mi t t l e ren Z y k l e n ist der Ton
geha l t größer a ls in dem ersten und le tz ten . 

Mol lusken sind nur durch e inige E x e m p l a r e repräsen t i e r t : Pisidium amnicum, Bi-
thynia-Opercula s ind e rkennbar neben F ragmen ten von Bithynia sp., Melanopsis sp., 
Stagnicola sp., Unio sp., Pisidium sp., Planorbis sp. (bes t immt von F. B A R T H A ) . Von 
366 m bis 331 m, d a n n von 327 m bis 303 m und von 302 m bis 287 m ha t man ke ine 
S p u r von Mol lu sken gefunden. Die O s t r a k o d e n sind g le i chmäßige r ver te i l t . Den höchsten 
P rozen t sa t z e rz ie l t Candona albicans, d a n n ist Cyclocypris huckei TRIEBEL zahlre ich. 
Be ide sind a m häufigsten in der Tiefe v o n 2 9 4 , 4 — 2 9 4 , 9 m. Daneben w u r d e n einige 
E x e m p l a r e von Candona Candida (O. F. M Ü L L E R ) , Candona rostrata ( B R A D Y & N O R M . ) , 
Ilyocypris gibba ( R A H M D O H R ) , Cyclocypris lacustris ( G . O. S A R S ) beobachtet. Pol len u n d 
Sporen sind in a l l en Schichten zu finden, w e n n auch in sehr verschiedener Zah l . 

pollenarme Schichten Schichten mit sehr vielen Pollen 

3 5 2 , 2 4 — 3 5 2 , 0 4 m, 

3 5 6 , 9 3 — 3 5 5 , 9 3 m und 

3 5 8 , 0 3 — 3 5 7 , 3 0 m. 

347- 350 m 
340—347 m 

335 339 m 
334—335 m 

305 334 m 
229—303 m 

294 299 m 
285—294 m 

275 285 m 
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D i e P o l l e l i - A n z a h l i n d e n p o l l e n r e i c h s t e n S c h i c h t e n 

Tiefe BP NBP eingeschwemmte Pollen insgesamt 

285—286 m 108 74 91 273 
286—287 m 91 29 70 190 
287—288 m 150 54 — 204 
288—290 m 198 227 — 425 
291—293 m 230 67 — 297 
293—294 m 67 44 — 111 
294—295 m 142 61 — 203 
299—300 m 80 37 — 117 
300—301 m 78 80 — 158 
301—302 m 321 165 — 486 
302—303 m 192 69 — 261 

334—335 m 190 85 — 275 

340—341 m 141 36 — 177 
341—342 m 369 58 — 427 
346—347 m 247 83 — 330 

Die V e r t e i l u n g der B a u m p o l l e n in den wicht igs ten Schichten nach Ar ten in Prozent 
ist die fo lgende : 

Baumarten 341—342 m 334—335 m 301—302 m 291—293 m 285—286 m 

0,3 %> 15,2 Vo 4,7 Vo 9,5 Vo 2,8 Vo 
12,0 Vo 6,3 Vo 12,1 Vo 2,2 Vo 2,8 Vo 
2,1 % 6,8 Vo 3,7 Vo 3,9 Vo 5,0 Vo 
7,5 Vo 1,1 Vo 9,6 Vo 3,0 Vo 1,0 Vo 

— 0,5 Vo — 0,4 Vo — 

3,0 °/o 1,1 % 0,3 Vo 8,7 Vo 1,8 Vo 
13,2 Vo 8,4 Vo 11,8 Vo 28,7 Vo 9,2 Vo 
2,4 Vo — 1,2 Vo — 1,8 Vo 
0,6 Vo — — — — 
3,6 % 2,6 Vo 5,6 Vo 9,7 Vo 18,5 Vo 
0,6 % — 7,5 Vo 6,9 °/o 17,5 Vo 
9,6 Vo 5,8 Vo 8,7 Vo 1,3 Vo 10,2 Vo 
7,2 Vo 11,1 Vo 13,4 Vo — 10,2 Vo 
7,8 Vo 17,9 °/o 4,7 Vo 0,8 Vo 6,5 Vo 

30,3 Vo 11,6 V« 6,2 Vo 5,6 Vo 9,2 Vo 
— 2,0 Vo 5,0 Vo 10,9 Vo 3,7 Vo 

Pinus silvestris 
Larix 
Picea 
Abies, Tsuga 
Salix, Betula 
Fagus 
Acer 
Quercus 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 
Ulmus 
Alnus 
Coniferae (Taxodiaceae) 
Carya, Pterocarya, Nyssa 
Gingko, Zelkova, Engelbardtia 
Castaneae 
Corylus, Rhus, Ilex 
Zeder, Palmen 

W i e aus der En twick lung der Vege t a t i on hervorgeht , k a n n das K l i m a dieser Per iode 
als w a r m bezeichnet w e r d e n . Einige S c h w a n k u n g e n zwischen feucht igkei ts l iebenden und 
auch unter trockenen Verhä l tn i ssen b lühenden A r t e n sind festzustel len, aber k a l t e Pe r io 
den gibt es ke ine . Im Abschni t t von 333 bis 303 m sind ke ine r l e i Anzeichen von feuchten 
Per ioden e rkennba r , in d iesem Teufenbereich s ind Schlurfe, F l u g s a n d e aber auch Lehme 
festzustel len. U n t e r t rockenen Verhäl tn issen können w i r d ie L e h m b i l d u n g nur mi t e lu-
v i a l en V o r g ä n g e n e rk l ä r en . Dafür sprechen mehre re fossile Bodenschichten. 

Von 352 m bis 320 m gib t es keine Bodenschicht. Von d a a n folgt eine Sed imentse r ie 
mi t w i e d e r h o l t e r Bodenb i ldung . Die Böden s ind tschernosemart ige Landböden , d ie auf 
lößar t igen Schichten ausgeb i lde t sind. N u r in der Mi t t e des Z y k l u s gibt es z w e i Moor 
böden, w e n i g L ign i t spuren bei 302 u n d 2 9 7 m. Die fossilen Bodenschichten l i egen in 
folgender T e u f e : 

2 7 4 , 0 0 — 2 7 4 , 2 1 m 3 0 5 , 2 8 — 3 0 5 , 1 4 m 
2 8 4 , 2 3 — 2 8 3 , 6 7 m 3 0 7 , 6 1 — 3 0 6 , 7 4 m 
2 8 8 , 7 7 — 2 8 8 , 3 0 m 3 1 2 , 9 0 — 3 1 1 , 6 8 m 
2 9 8 , 5 0 — 2 9 6 , 7 3 m 3 1 8 , 3 0 — 3 1 7 , 5 0 m 
3 0 2 , 9 1 — 3 0 1 , 8 6 m 3 2 0 , 1 0 — 3 1 9 , 6 1 m. 

2 E i s z e i t a l t e r u . G e g e n w a r t 
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In den Schichten fanden sich fo lgende O s t r a k o d e n - A r t e n (best immt v o n M . S Z E L E S ) : 

277—278 m 281—282 m 294—295 m 329—331 m 

Candona albicans B 5 11 18 5 Stück 
Candona neglecta G. O. SAHS — 3 1 — 
Candona rostrata BRADY & NORM. — 2 — — 
Cyclocypris huckei TRIEBEL — 10 8 1 
Cyclocypris ovum (JURINE) — — — 1 
llyocypris gibba RAMDOHR — 3 5 1 
Cytherissa lacustris ( G . O . SAHS) — — — 1 

A m Anfang des Z y k l u s w u r d e meis tens F lugsand sediment ier t u n d es b i lde te sich ke in 
Bodenhor izon t . 

W ä h r e n d der A b l a g e r u n g der Schichten, die von 303 m an a u f w ä r t s folgen, w a r das 
K l i m a w a r m u n d feucht. Das L a n d s t a n d fast s t änd ig unter Wasser . Es g ib t in diesem 
Abschni t t von 303 bis 285 m nur z w e i Bodenhor izon te . 

A u f f a l l e n d s ind in dem P o l l e n s p e k t r u m dieser Zei tabschnit te die P a l m e n und Zedern . 
D i e Po l l en dieser B ä u m e sind so gu t e rha l t en und unversehr t , d aß w i r sie k a u m als e in
geschwemmt auffassen können. E ingeschwemmtes P o l l e n m a t e r i a l ist sonst in v ie len A b 
schnit ten der B o h r u n g reichlich zu beobachten, nicht a b e r in den soeben erör te r ten Tiefen. 

A m Ende der genannten Pe r iode m u ß das K l i m a offensichtlich m i l d geworden sein, 
u n d z w a r m ä ß i g w a r m und trocken. Ebenso w i e die k l e ine ren S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n v o n 
m e h r e r e n tektonischen Senkungse tappen sprechen, sp iege ln sich die B e w e g u n g e n der R a n d 
gebie te auch in de r pet rographischen Zusammense tzung der S a n d e w i d e r . A m A n f a n g 
de r Per iode gibt es k e i n e magmat ischen M i n e r a l i e n , n u r me tamorphe ( C h l o r i t und G r a n a t ) 
u n d übe rwiegend Ka lz i t -Do lomi t . Es fo lg t eine Ser ie m i t v o r w i e g e n d m e t a m o r p h e n M i n e 
r a l i e n , aber daneben sind die H y p e r s t h e n e und B io t i t e von Bedeu tung . D a r a u f k o m m t 
w i e d e r eine Pe r iode mi t fast nur m e t a m o r p h e n M i n e r a l i e n . In 300 m Teufe sind noch
m a l s auch magmat i sche Mine ra l i en v o r h a n d e n . In den Proben aus ge r inge re r Teufe fehlen 
d ie me tamorphen u n d magmat ischen M i n e r a l e v o l l s t ä n d i g oder die e inze lnen Körner s ind 
k o r r o d i e r t und unkennt l i ch . A m Ende dieser Pe r iode entha l ten die S a n d e fast nur m e t a 
m o r p h e M i n e r a l i e n . 

Es l iegt dem Verfasser fern, n u r aus der pe t rographischen Zusammense tzung der 
S a n d e Rückschlüsse auf das A b t r a g u n g s g e b i e t zu z iehen . Zu betonen ist ledigl ich, d a ß es 
neben den S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n auch entsprechende Wechsel in den pe t rographischen 
Gegebenhei ten g ib t . Das kann auch e in B e w e i s dafür sein, daß die Z y k l e n nicht k l imat i sch 
sondern tektonisch bed ing t sind. 

Die Schichten v o n 432 m bis 2 7 2 m Teufe, also d ie aus den dre i ersten größeren Sen 
k u n g s z y k l e n , s ind nach al len bisher bekann ten D a t e n in das A l t p l e i s t o z ä n einzustufen. 
W i r s ind der M e i n u n g , d aß diese P e r i o d e die Zeit, d ie im Alpengeb ie t P r ä g ü n z und G ü n z 
g e n a n n t w i r d u n d noch das C r o m e r - I n t e r s t a d i a l u m f a ß t . Auf G r u n d der A n a l o g i e de r 
S e d i m e n t b i l d u n g könn te dieser Zei tabschni t t unge fäh r 450 000 J a h r e umfassen. 

Von einer Teufe von 272 m beg innen die Schichten, die w i r a l s Mi t t e l p l e i s t ozän be
zeichnen. Diese reichen bis 95 m nach oben. Diese Schichtenserie ist f e inkörn ig . Es gibt n u r 
w e n i g e Sandschichten, und die T o n f r a k t i o n ( K ö r n u n g bis 0,005 m m D i a m e t e r ) erreicht 
i m a l lgemeinen 4 0 — 5 0 ° / o , mit de r Schluf f -Frakt ion ( 0 , 0 0 5 — 0 , 0 1 m m ) überschreitet sie 
sogar oft 60—80° /o . Von 150 m bis 2 0 0 m ü b e r w i e g t die Schluff -Frakt ion . Die S e n k u n g 
m u ß sehr l a n g s a m vo rangegangen sein . Die Ze i t daue r des Mi t t e lp l e i s tozäns dürfte m i t 
unge fäh r 600 0 0 0 — 7 0 0 000 J a h r e n angenommen w e r d e n . Im M i t t e l p l e i s t o z ä n haben w i r 
v i e r S e n k u n g s z y k l e n , von unten g e z ä h l t die N u m m e r n 4 - 5 - 6 - 7 . Z u m v ie r ten g e 
hören die Schichtenserien von 2 7 2 — 2 0 3 m, z u m fünften die Schichten von 203 m bis 
170 m. Der sechste enthäl t das M a t e r i a l von 170 m bis 132 m u n d de r siebente das v o n 
132 m bis 95 m. 
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Der erste Te i l des Mi t t e lp l e i s tozäns , a l so d i e v i e r t e große Senkungspe r iode im Q u a r t ä r , 
w a r durch ein gemäß ig te s K l i m a gekennzeichnet . D ie M o l l u s k e n f a u n a ist a rm. V o n 2 7 0 m 
bis 2 3 0 m f a n d m a n n u r F ragmen te v o n Bitbynia-Opercula. Dasselbe gi l t v o n 2 2 4 — 
2 0 3 m. Die Schichten zwischen 2 3 0 u n d 2 2 4 m enthie l ten aber zah l re iche W a s s e r - M o l l u s 
ken (bes t immt durch E . K R O L O P P ) : 

Pisidium amnicum ( M Ü L L . ) 
„ sp. indet . 

Valvata piscinalis ( M Ü L L . ) 
„ cf. naticina M K E . 

Bithynia sp. indet . 
„ leachi ( S H E P P . ) Operc . 
„ - O p e r c u l a 

Micromelania sp. ? 
Planorbis corneus (L . ) 

„ planorbis (L.) 

(e in ige Stücke) 
(mehrere) 
(v ie l e ) 
( v i e l e ) 
(v i e l e ) 
( v i e l e ) 
(sehr v ie le) 
(e in ige) 
(e in ige) 
(e in ige) 

Die O s t r a k o d e n f a u n a zwischen 2 7 0 bis 2 0 5 m (best immt von M . SZELES) ist: 
Candona Candida (O. F. M Ü L L E R ) 

Candona albicans B A I R D (v ie l e ) 
Candona rostrata ( B R A D Y & N O R M . ) 

Cyclocypris huckei TRIEBEL 
Limnocythere sp. 
Cytherissa lacustris (G. O. S A R S ) 
Erpetocypris brevicaudata K A U F M . 

Pol len u n d Sporen t ra f m an in jeder Teufe a n . A m reichsten sind diese in folgenden 
Abschnit ten: 

Tiefe m BP NBP einj eschwemmte Pollen insgesamt 

209—210 m 5 211 110 326 
219—220 m 5 248 14 267 
223—224 m 132 48 22 202 
224—225 m 166 182 — 348 
228—229 m 425 244 16 685 
241—242 m 225 143 6 374 
251—252 m 150 70 1 221 
260—261 m 631 305 60 996 
261—262 m 759 706 — 1465 

Folgende B a u m p o l l e n (nach Ar t en ) w u r d e n in de n reichsten Schichten gefunden: 

Baumarten 261—262 m 251—252 m 241—242 m 228—29 m2 

Pinus silvestris 12,5 °/o 30,1 Vo 4,0 Vo 3,8 Vo 
Larix 1,3 °/o 2,0 Vo 8,0 Vo 8,4 Vo 
Picea 8,3 Vo 8,0 Vo 4,9 Vo 5,8 Vo 
Abies, Tsuga 
Salix, Betula 

5,1 Vo 0,7 Vo 14,2 Vo 7,5 Vo Abies, Tsuga 
Salix, Betula 3,2 °/o 4,0 Vo 8,0 Vo 5,6 Vo 
Fagus — — 

4,0 Vo 
0,5 Vo 

Acer 1,2 %> — 4,0 Vo 5,8 Vo 
Quercus 7,5 Vo 1,3 Vo 14,2 Vo 21,0 Vo 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 2,6 Vo 0,7 Vo 3,1 Vo 0,2 Vo 
Ulmus 0,8 Vo — — — 
Alnus 8,8 Vo 1,3 Vo 4,4 Vo 2,3 Vo 
Coniferae (Taxodiaceae) 3,8 Vo 34,6 Vo 7,1 Vo 27^2 Vo 
Carya, Pterocarya, Nyssa 3,9 Vo — 5,3 Vo 0,9 Vo 
Gingko, Zelkova, Engelhardtia 4,6 Vo 5,3 Vo 0,9 Vo — 
Castaneae 3,8 Vo — 0,9 Vo 5,9 Vo 
Corylus, Rhus, Ilex 10,9 Vo — 9,8 Vo 4,0 Vo 
Zeder, Palmen 7,3 Vo 6,6 Vo 1,0 Vo 1,2 Vo 
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Abb. 6. Verteilung der Baumpollen in den mittelpleistozänen Schichten. 

Die Zah l de r fossilen Bodenschichten ist g roß . In diesem Z y k l u s findet man v o r w i e 
gend Moorböden . 

Von oben nach unten w u r d e n in fo lgender Teufe Bodenschichten festgestel l t : 
2 0 6 , 4 5 — 2 0 6 , 0 0 m 2 4 1 , 9 3 — 2 4 1 , 1 0 m 
2 1 0 , 4 2 — 2 1 0 , 2 2 m 2 4 7 , 3 0 — 2 4 6 , 7 5 m 
2 1 3 , 3 8 — 2 1 3 , 2 4 m 2 5 0 , 2 5 — 2 4 9 , 9 8 m 
2 2 4 , 8 0 — 2 2 4 , 0 0 m 2 5 4 , 8 2 — 2 5 4 , 5 4 m 
2 2 9 , 8 1 — 2 2 8 , 8 1 m 2 6 2 , 7 9 — 2 6 1 , 5 0 m 
2 3 3 , 9 1 — 2 3 3 , 0 6 m 2 6 5 , 1 4 — 2 6 4 , 8 2 m. 

Pe t rographisch s ind die S a n d e dieser Senkungspe r iode a u f f a l l e n d einheit l ich. D i e 
magmat i schen M i n e r a l i e n fehlen fast g a n z , nur in e iner Schicht t r a f m a n mehrere B io t i t e 
a n . Ü b e r w i e g e n d s ind die m e t a m o r p h e n M i n e r a l i e n (Chlor i t , G r a n a t ) , a m A n f a n g u n d 
a m Ende der P e r i o d e die anderen M i n e r a l i e n ( C a l z i t , Dolomi t ) u n d kor rod ie r t e Körne r . 

Die fünfte Senkungspe r iode u m f a ß t einen n u r 33 m mächt igen Schichtenkomplex 
( 2 0 3 — 1 7 0 m ) . Diese Per iode scheint v e r h ä l t n i s m ä ß i g l ange g e d a u e r t zu haben. D i e 
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Mäch t igke i t der zugeordne ten Sed imente ze ig t d a s nicht an, offensichtlich we i l w i e d e r 
hol t Pausen in der a l lgemeinen S e n k u n g u n d Sed imen ta t i on e in t ra t en . Die Oberfläche 
scheint oftmals trocken gelegen zu haben. Es g ib t ke ine F l u ß - u n d Seesedimente , s ta t t 
dessen äolischen S a n d u n d Löß . Für Trockenhe i t sprechen d ie a n Mol lusken s ter i len 
Schichten. A u ß e r e in igen Resten von Bithynia-SchYie&deckeln s ind keine anderen M o l 
lusken-Ar ten en tha l t en . Ebenso fehlen auch die Os t r akoden in den Schichten, d ie dem 
ersten Tei l der Pe r iode entsprechen. Trockenhei t u n d Kä l t e des K l i m a s dieser Zeit k o m m t 
auch im Bi lde der Vege ta t ion dieser Pe r iode z u m Ausdruck. B a u m p o l l e n fand m a n nur 
in z w e i Proben in größerer Zahl , a u ß e r diesen s ind nur N ich tbaumpo l l en festgestel l t 
w o r d e n . Die e ingeschwemmten Pol len s ind sel ten. 

Die Gesamtzah l der Pol len in den pol lenre icheren Schichten ist d ie fo lgende: 

Tiefe BP NBP eingeschwemmte Pollen insgesamt 

172—173 m 170 144 42 356 
188—189 m 202 168 8 378 
193—194 m 14 81 8 103 
198—199 m 1 91 17 109 
199—200 m 2 108 20 130 

Die Schichten, welche genügend v ie l B a u m p o l l e n enthal ten, ergeben nach B a u m a r t e n 
folgendes B i l d (nach H . L Ö R I N C Z ) : 

188—189 m 172—173 m 

Pinus silvestris 4,9 Vo 11,2 Vo 
Larix 30,7 °/o 14,7 Vo 
Picea 3,4 °/o 5,9 Vo 
Abies, Tsuga 
Salix, Betula 

7,4 Vo 1,7 Vo Abies, Tsuga 
Salix, Betula 10,9 °/o 12,3 Vo 
Fagus 0,5 % 0,6 Vo 
Acer 4,9 Vo — Quercus 6,9 Vo 11,8 Vo 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 2,4 Vo 0,6 Vo 
Ulmus — — 
Alnus 4,4 Vo 1,2 Vo 
Coniferae (Taxodiaceae) 5,9 Vo 35,3 Vo 
Carya, Pterocarya, Nyssa 
Gingko, Zelkova, Engelhardtia 

3,9 Vo 1,2 Vo Carya, Pterocarya, Nyssa 
Gingko, Zelkova, Engelhardtia — — 
Castaneae 0,9 Vo 0,6 °/o 
Corylus, Rhus, Ilex 
Zeder, Palmen 

12,4 Vo 2,9 Vo Corylus, Rhus, Ilex 
Zeder, Palmen — — 

Folgende O s t r a k o d e n w u r d e n festgestel l t : 

174—177 m 191—192 m 201 m 

Candona albicans BAIRD 29 5 3 Stück 
Candona neglecta G. O . SARS 1 — 1 
Cyclocypris bucket TRIEBEL 12 — — 
Cyclocypris laevis ( O . F. MÜLLER) •— 1 — 
llyocypris gibba RAMDOHR 1 — — 
Limnocythere inopinata (BAIRD) 2 — — 

Diese Phase des Mi t t e lp le i s tozäns in U n g a r n entspricht mögl icherweise der M i n d e l -
Eiszei t der A lpen . 

Fünf fossile Böden s ind in dieser Ser ie zu f inden. Diese sind d u n k e l b r a u n e und d u n k e l 
g r a u e Sandböden auf feinsandigen, l ehmigen u n d lößähnl ichen Schichten, und z w a r in 
folgender Teufe 

1 7 3 , 9 0 — 1 7 2 , 3 0 m 1 9 3 , 0 0 — 1 9 2 , 0 0 m 
1 8 2 , 5 0 — 1 8 0 , 5 0 m 1 9 6 , 5 0 — 1 9 6 , 3 0 m. 
1 8 9 , 5 0 — 1 8 8 , 4 0 m 
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In der mineralogischen Zusammense tzung der S a n d e unterscheiden sich die Schichten 
dieser Per iode nicht von denen de r vo rangehenden . M e t a m o r p h e u n d andere M i n e r a l i e n 
übe rwiegen . Die magmat ischen M i n e r a l i e n sind in w e n i g e n Prozen ten durch H y p e r s t h e n e , 
Diops ide , im l iegenden Tei l durch A p a t i t e , im oberen Tei l durch Z i r k o n ver t re ten. 

Die sechste Senkungsphase des ungarischen Q u a r t ä r s ist die r ege lmäß igs t e . Ihre S e 
d imen te beginnen mi t Sanden , d a n n verfe iner t sich das M a t e r i a l r e g e l m ä ß i g und g r a d u e l l . 
M i t Fortschreiten der Senkung w u r d e das z u t a g e aust re tende W a s s e r immer t iefer . Im 
Teufenbereich zwischen 154 u n d 143 m erreicht der Tongeha l t ( K ö r n e r bis 0.005 m m ) 
60 °/o der Kornzusammense tzung . D a n n beginnt eine neue Verg röbe rung , d ie S e n k e 
w u r d e vol lgeschüt te t , das Wasser i m m e r seichter. Zuwei len m u ß d ie Oberfläche t rocken 
ge legen haben, so d a ß nur das g röbere M a t e r i a l von Über schwemmungen das Gebie t 
erreichte. A m Ende der Phase s ink t der T o n g e h a l t der Sed imen te wiede r auf 10 °/o 
h e r a b . 

Die Bodenschichten passen sich dieser E n t w i c k l u n g gut an . A m Beg inn und a m Ende 
des Z y k l u s ' s ind m e h r m a l i g e tschernosem-ar t ige dunke lb raune L a n d b ö d e n zu finden, in 
der M i t t e schwarze , tonige Moorböden . 

Die Bodenschichten liegen in fo lgenden Teufen: 

1 3 3 , 9 0 — 1 3 3 , 7 0 m 1 4 6 , 3 0 — 1 4 5 , 2 0 m 

1 3 6 , 0 0 — 1 3 5 , 6 0 m 1 5 4 , 5 0 — 1 5 2 , 2 0 m torfig 

137 ,20—137 ,00 m 1 5 6 , 7 0 — 1 5 5 , 3 0 m torfig 

1 4 4 , 0 0 — 1 4 3 , 1 0 m 1 7 0 , 0 0 — 1 6 7 , 5 0 m 

In pet rographischer Hinsicht t re ten nach oben h in die magmat i schen Mine ra l i en l a n g 
sam in den V o r d e r g r u n d : Bio t i te , Diops ide , H y p e r s t h e n e . Die M i n e r a l i e n m e t a m o r p h e r 
A b s t a m m u n g u n d die dri t te Klasse der anderen M i n e r a l i e n b le iben aber im S e d i m e n t 
k ö r p e r der gesamten Per iode ü b e r w i e g e n d . 

Dieser K o m p l e x ist meistens frei v o n M o l l u s k e n . N u r die Schichten in der Teufe von 
1 4 9 , 1 5 — 1 4 9 , 1 9 m und 1 3 0 , 6 3 — 1 3 0 , 8 7 m en tha l t en einige Schneckenschalen, u n d z w a r 
(nach E. K R O L O P P ) : 

Pisidium amnicum ( M Ü L L . ) Planorbarius corneus ( L . ) 

Bithynia tentaculata (L . ) Planorbis cf. spirorhis ( L . ) 

Bithynia leachi ( S H E P P . ) Succinea oblanga ( D R A P . ) 

Succinea oblonga, die e inz ige terrestrische Form, erscheint v o n der Tiefe von 130 m 
an , d. h. a m Ende der Phase. A l l e ande ren Schneckenarten sind Wasse rbewohner . 

Die Os t r akoden sind in a l l e n Schichten mi t w e n i g e n Ar ten a m Anfange abe r mi t 
v i e l en Exempla ren anwesend. Die A r t e n sind (nach M . S Z E L E S ) : 

1 4 4 — 1 4 6 m 1 5 7 — 1 5 8 m 1 6 0 — 1 6 1 m 1 6 2 — 1 6 4 m 

Candona albicans BAIRD 6 7 9 9 Stück 
Candona neglecta G. O . SARS — — — 3 
Ilyocypris gibba (RAMDOHR) 1 — 1 9 
Cyclocypris huckei TRIEBEL — — 1 6 — 
Limnocythere inopinata (BAIRD) — — 2 2 1 

Diese Pe r iode k a n n man w o h l mi t dem Großen In t e rg l az i a l der A lpen , dem M i n d e l -
R i ß - I n t e r g l a z i a l korre l ie ren . D i e Vege ta t ion ist w ä h r e n d des g röß ten Teiles dieses Zei t 
abschnittes sehr v i e l f ä l t i g . Es g ib t im gesamten Q u a r t ä r keinen Schichtenkomplex, in dem 
w i r so v i e l e Po l l en finden, und z w a r ohne Lücke in jeder Tiefe . A m reichsten an Po l l en 
s ind die folgenden Schichten: 
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Tiefe BP NBP eingescWemmte Pollen insgesamt 

129—130 m 424 62 34 520 
132—134 m 450 142 18 560 
133—134 m 76 56 7 139 
135—136 m 69 77 19 165 
136—137 m 60 132 13 205 
137—138 m 82 189 15 286 
139—140 m 140 172 42 354 
140—141 m 76 38 45 159 
141—142 m 241 91 45 377 
142—143 m 284 72 169 525 
148—149 m 66 59 12 137 
149—150 m 164 160 10 334 
151—152 m 33 92 48 173 
152—153 m 40 104 44 188 
153—154 m 43 113 20 176 
155—156 m 30 50 44 124 
156—157 m 330 257 — 587 
157—158 m 972 435 13 1 420 
158—159 m 642 551 25 1 218 
159—160 m 66 86 8 160 
160—161 m 21 233 IS 272 

D ie Senkungsper iode geht nicht g e n a u mi t d e r En twick lung des K l i m a s konform. 
In der Mi t t e der Senkungsper iode w u r d e das K l i m a a l lmähl ich i m m e r küh le r , a m Ende 
der Per iode ist, nach Aussage der Vege t a t i on , schon ein Ü b e r g a n g z u m k a l t e n K l i m a zu 
bemerken . 

Folgende Pol len w u r d e n festgestell t : 
Tiefe 157—158 m 149— 150 m 141 —142 m 132—133 m 

Pinus silvestris 20,9 %> 2,4 Vo 63,0 Vo 75,3 Vo 
Larix 7,4 °/o 20,1 Vo 5,4 Vo 9,5 Vo 
Picea 15,1 °/o 0,6 Vo 7,5 Vo 1,8 Vo 
Abies 4,4 Vo 0,6 Vo 0,8 Vo 1,6 Vo 
Salix, Betula 8,6 Vo — 2,5 Vo 5,1 Vo 
Fagus 2,7 Vo — — 0,2 Vo 
Acer 4,4 Vo — —. 4,6 Vo 
Quercus 17,6 Vo — 0,4 Vo 5,1 Vo 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 1,3 Vo — .— — 

Alnus 1,5 Vo — 0,4 Vo 0,2 Vo 
Coniferae (Taxodiaceae) 0,2 Vo 76,1 Vo 19,9 Vo 12,7 Vo 
Carya, Pterocarya, Nyssa 0,5 Vo — — — 
Castaneae 0,6 Vo — — 0,9 Vo 
Corylus, Rhus, Ilex 7,3 Vo — — 2,0 Vo 

Der darüber fo lgende S e n k u n g s z y k l u s (der s iebente) gehört v ö l l i g in eine k a l t e 
Pe r iode . Er entspricht d e m Teufenbereich von 132 m bis 91 m u n d k a n n mi t a l l e r W a h r 
scheinlichkeit mit de r R iß -E i sze i t k o r r e l i e r t w e r d e n . Diese K l i m a p e r i o d e w a r die erste 
w i r k l i c h k a l t e unseres Gebietes. Das K l i m a w a r zunächs t humid u n d temper ier t , w u r d e 
d a n n aber immer k ä l t e r u n d trockener. F l u v i a t i l e M o l l u s k e n herrschen in den Sedimenten 
de r ersten Hälf te , in der zw e i t en sind die terrestr ischen Schnecken ü b e r w i e g e n d . Der An te i l 
des Schluffes und Losses in den Bohrproben ist g roß . D a s Ende der Ze i tper iode w a r w i e 
d e r u m humider . In de r ersten Hälfte d ieser Pe r iode s ind keine Böden ents tanden. In der 
M i t t e der Sed iment fo lge treffen w i r e inen z w e i t e i l i g e n , dicken Sch lammboden an, dann 
nochmals eine Sed imentse r i e ohne Bodenschichten. A m Ende der Per iode , a ls die Auf fü l 
l ung die Senkung we t tmach te , w u r d e n mehre re B o d e n k o m p l e x e ausgeb i lde t ; mehrere 
d a v o n sind sehr mächt ig . 

Fo lgende Bodenschichten wurden fes tges te l l t : 
9 9 , 1 0 — 97 ,50 m 1 0 6 , 0 0 — 1 0 5 , 0 0 m 

1 0 3 , 0 0 — 1 0 5 , 0 0 m 1 1 9 , 3 0 — 1 1 7 , 5 0 m 
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Die Schichten s ind im a l lgeme inen reich an M o l l u s k e n , e in ige auch an Os t rakoden . A m 
reichsten sind die Mol luskenfunde in den Teufen von 1 2 5 , 1 2 3 , 1 1 8 , 1 1 1 , 1 0 7 u n d 9 6 m 
(bes t immt von E . K R O L O P P ) . 

125 123 118 116 111 107 96 m 

Sphaerium corneum ( L . ) 
Pisidium amnicum ( M Ü L L . ) 
Valvata pulchella STUD. 
Valvata naticina MKE. 
Valvata piscinalis ( M Ü L L . ) 
Bithynia leachi (SHEPP.) 
Bithynia-Operc. cf. leachi (SHEPP.) 
Bithynia tentaculata ( L . ) 
Lithoglyphus cf. naticoides (FER.) 
Radix peregra ( M Ü L L . ) 
Stagnicola palustris ( M Ü L L . ) 
Galha truncatula ( M Ü L L . ) 
Planorbarius corneus ( L . ) 
Planorbis planorbis ( L . ) 
Planorbis spirorbis ( L . ) 
Planorbis vorticulus (TROSCH) 
Planorbis leucustomus ( M I L L . ) 
Gyraulus crista ( L . ) 
Succinea oblonga DRAP. 
Succinea cf. pfeifferi ROSSM. 
Cochlicopa lubrica ( M Ü L L . ) 
Vertigo cf. pygmaea ( M Ü L L . ) 
Vertigo antivergo (DRAP.) 
Pupilla muscorum ( L . ) 
Chondrula tridens ( M Ü L L . ) 
Vallonia pulchella ( M Ü L L . ) 
Vitrea cristallina ( M Ü L L . ) 
Zenobiella rubiginosa ( A . SCHM.) 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ + + + 

4 - + + + + + + + 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 
+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ + + 

+ 
+ 4-
+ 

+ + 
+ + + + 
+ 
+ + + + 

+ 
+ + 

+ 
+ = einige (1—5 Stück); + + = mehrere (5 < Stück). 

In der ersten Häl f te der Pe r iode sind Cyclocypris huckei ve r t re ten , in der z w e i t e n 
Hä l f t e Candona albicans, Candona rostrata, llyocypris gibba u n d Cyclocypris laevis 
(O . F. M Ü L L E R ) (bes t immt von M . S Z E L E S ) . 

V o n 1 3 0 m bis 1 0 3 m findet m a n sehr w e n i g e Pol len . In den 1 m mächtigen Schichten, 
aus denen 4 — 6 P r ä p a r a t e herges te l l t w u r d e n , en tha l ten die P r ä p a r a t e nur 1^—7 Po l len , 
e in ige 2 0 — 4 0 Stück. D a v o n ist d ie Häl f te N ich tbaumpo l l en ; d ie Baumpol l en gehören 
fast a l l e zu Pinus. De r Zeitabschnit t m u ß k a l t u n d trocken, d ie Vege ta t ion sehr a r m ge
wesen sein. N u r a m Ende des Ze i t r aumes (der Teufe von 1 0 3 m entsprechend) , e rwe i t e r t en 
sich die K i e f e r - W ä l d e r , l a n g s a m erschienen auch andere B a u m a r t e n , aber immer n u r in 
sehr ger inger Menge (bes t immt von F r a u I. M I H Ä L T Z ) . 

Baumarten 102—103 m 101—102 m 100—101 m 98—99 m 

Pinus silvestris 98,0 °/o 87,4 °/o 83,0 %> 7 8 , 0 % 
Larix — 2,0 %> — — 
Picea — 3,3 Vo — — 
Salix, Betula — — 4,8 Vo 1,1 Vo 
Fagus — — — 1,1 Vo 
Quercus 0,6 Vo 0,7 Vo — 7,4 Vo 
Carpinus, Tilia, Fraxinus 0,6 Vo 3,3 Vo 2,4 Vo 8,4 Vo 
Alnus — — — — 
Taxodiaceae, Cupressaceae — — 1,2 Vo — 
Carya, Pterocarya, Nyssa —• 0,7 Vo — — 
Corylus, Rhus, Ilex 0,6 Vo 0,7 Vo — — 
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Die Gesamtzahl der B P u n d N B P w a r in den oben e rwähn ten Schichten fo lgende : 

Tiefe BP NBP eingeschwemmte Pollen insgesamt 

98— 99 m 
100—101 m 
101—102 m 
102—103 m 

95 
85 

150 
177 

1 1 

169 
65 
17 

108 
256 
215 
194 

Die sedimentpet rographische Zusammense tzung der Sande in d ieser Sed iment re ihe ist 
v o n der vorangehenden u n d nächstfolgenden v ö l l i g verschieden. D i e magmat ischen M i n e 
r a l e überwiegen a m A n f a n g der Folge , u n d diese G r u p p e besteht aus sehr verschiedenen 
M i n e r a l i e n (Hype r s thene , andere P y r o x e n e , D iops ide , basaltische Hornb lende , B io t i t e ) . 
E ine bedeutende H e r a u s h e b u n g des vu lkan i schen M ä t r a g e b i r g e s f ä l l t in diese Pe r iode . 

31n 

4. Pinus cembra 
\ , 2. Pinus silvesrns 

N. 3. Larix 
\ 4 Picea 

\ 5. Abies. 
\ 6.Sal iX|Behj !a 

in 

\ 3 Fagus 
\ 6 . A c e r 
1 9 Quercus 

H I m I i ^ 

ihr 

-10. Carp inus.T i l ia , F rax inus 
14. U lmus 
12. A l n u s 
-13. T a x e d i a c e a e , C u p r e s s a c e a e 
1V. Ca rya , P te roca rya , Nyssa 
•15.Gingko Zelkova, Enge lhardHa 
16. Casraneae 
17. Cory lus, Rhus, Hex 
l & C e d r u s , Palma (Pinus hapl. 

Podocarpus 

19. Mycophyha 
20. P>yophyta 
2\. P te r ydophy la 

22. W a s s e r p f l a n z e n 
23. G ram ineae 
ZW. Va r ia 

Abb. 7. Verteilung der Baumpollen in den oberpleistozänen Schichten der Bohrung Jaszladany. 



S c h n e c k e n - A r t e n i n d e n S c h i c h t e n v o n 6 5 — 9 5 m 

(bestimmt von E. KROLOPP) 

87,8—88,3 84,9—86,1 83,1—83,3 80,6—81,5 75,9—72,2 69,8—71,4 

Pisidium sp. indet 
Valvata pulchella STUD. + 
Bithynia tentaculata (L.) -Bithynia operculum (SHEPP.) + 
Bithynia leachi (SHEPP.) + 
Radix peregra peregra ( M Ü L L . ) -Planorharius corneus (L.) + + + 
Planorbis planorbis (L.) + 
Planorbis spirorbis (L.) + 
Bathyomphalus contortus + 
Gyraulus viparius ( W E S T ) + 
Succinea oblonga DRAP. + + + + 
Succinea pfeifferi Rus. 
Cochlicopa cf. lubrica ( M Ü L L . ) + + 
Pupilla cf. muscorum (L.) + + + 
Vertigo pygmaea (DRAP.) + + + 
Chondrula tridens ( M Ü L L . ) + 
Clausula cf. pumila C. PFR. + + + + 
Vallonia costata ( M Ü L L . ) + 
Vallonia pulchella ( M Ü L L . ) + 
Vallonia enniensis (GOLDB.) + 
Vitrea crystallina ( M Ü L L . ) 4 
Limax sp. indet 4-4- + + 
Trichia sp. indet. + 
Punctum pygmaneum (DRAP.) + 
Pertoratella bidentata (GMEL.) 4 
Zenobiella rubiginosa ( A . SCHM.) + 
Helicida sp. indet 4 

+ = einige (1—5 Stück); + + = mehrere (5 < Stück). 
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S p ä t e r nehmen die me tamorphen M i n e r a l e in der Sed imen t re ihe zu , sie ergeben die M e h r 
hei t der Mine ra l i en , abe r die M i n e r a l e von magmat i schem U r s p r u n g bleiben bis z u m 
Ende bedeutend. 

V o n 95 bis 65 m folgt der achte S e n k u n g s z y k l u s mi t ziemlich v i e l S a n d und Schluff. 
In der Mi t t e der Sed imen te dieses Zei tabschni t tes erreicht und überschrei tet das fe inkör 
n ige M a t e r i a l (unter 0 ,01 m m 0) 50 %>. Die S a n d e s ind meistens F l u g s a n d e ; es gibt nur 
e inen fossilen Boden a m Anfang und z w e i andere in der Mi t te u n d a m Ende dieser Se r i e . 

D ie Bodenschichten s ind a ls g raue u n d b raune Landböden auf l ö ß a r t i g e n Sed imenten 
ausgebi lde t . Die betreffenden Tiefen s i nd : 

6 9 , 8 — 6 8 , 9 m (torfig) 9 3 , 7 — 9 1 , 6 m 
7 7 , 8 — 7 5 , 9 m 

Kl imat isch ist d ie Pe r iode in ih rem ersten Te i l a l s temperier t , d a n n a l s k a l t anzusp re 
chen, u n d z w a r a m A n f a n g als feucht, d a n n a ls t rocken. In den Bohrproben übe rwiegen 
die lößähnl ichen Sed imen te , und un te r den Schnecken herrschen d ie terrestrischen A r t e n 
vo r . D ie zwe i t e Häl f te der Per iode scheint w i e d e r e in humides K l i m a besessen zu haben . 
D a s Gebiet s tand zu dieser Zeit un te r Wasse r ; d i e Schnecken gehören meistens zu den 
Wasse ra r t en . 

Die Os t rakoden s ind durch folgende A r t e n ve r t r e t en (nach M. S Z E L E S ) : 

6 7 m 6 9 m 9 1 m 

Candona albicans G. W. MÜLLER 3 1 1 6 
Candona rostrata (BRADY & NORM.) — 2 — 
Cyclocypris bucket TRIEBEL — — 1 
Cyclocypris laevis ( O . F . MÜLLER) — 1 — 
Ilyocypris gibba RAMDOHR — 4 4 

Limnocythere inopinata (BAIRD) — 1 1 

Die Sedimente dieser Zei tper iode s ind sehr p o l l e n a r m , obwohl die Schichten meistens 
ton ig sind. Die V e g e t a t i o n w a r außerorden t l i ch spär l ich . Es gi bt n u r z w e i In t e rva l l e , in 
denen Spuren von W ä l d e r n zu finden s ind, deren B ä u m e fast a l l e k ä l t e u nempfindlichen 
A r t e n angehören. Die z w e i po l lenführenden Schichten l iegen in einer Teufe von 9 2 — 9 3 m 
u n d 6 9 — 7 0 m u n d enth ie l ten folgende S p o r o m o r p h e n (best immt v o n F r a u I. M I H Ä L T Z ) . 

9 2 — 9 3 m 6 9 — 7 0 m 

Baumarten Absolutzahl Vo Absolutza hl Vo 

Pinus cembra — 4 0 , 6 
Pinus silvestris 3 1 5 1 , 6 6 0 2 9 0 , 3 
Larix — — 4 5 6 , 7 
Picea 1 1,7 1 4 2 , 1 
Salix, Betula 7 1 1 , 7 — — 
Quercus 1 1,7 — — 
Carpinus 1 1,7 — — 
Alnus 6 1 0 , 0 — — 
Carya, Pterocarya, Nyssa 8 1 3 , 3 — — 
Corylus, Rhus, Ilex 5 8,3 2 0 .3 

Gesamtzahl der Baumpollen 6 0 1 0 0 , 0 6 6 7 1 0 0 , 0 

Gesamtzahl der Nichtbaumpollen 1 3 4 0 

Die magmat ischen Mine ra l i en , die in den Sed imen ten der vo rangehenden Per iode so 
bedeu tend w a r e n , s ind auch in dieser Zei t in den S a n d e n ver t re ten , aber mit k le ine ren 
M e n g e n . Groß ist d ie A n z a h l der a n d e r e n M i n e r a l i e n , der verschiedenen Gl immer , u n d 
a m A n f a n g der Ser ie der kor rod ie r ten Körner . A m Ende nehmen d ie M i n e r a l i e n m e t a 
morphe r A b s t a m m u n g zu , die Grana te ü b e r w i e g e n . 



D i e S c h n e c k e n f a u n a z e i g t f o l g e n d e s B i l d 

(nach E. KROLOPP) 

64,4—65,4 60,2—60,6 59,8—60,3 52,1—52,9 50,1—51,8 49,6 i—50,3 48,0—49,0 42,0—42,9 m 

Unio sp. indet + 
Spharium corneum ( L . ) + + 
Pisidium amnicum ( M Ü L L . ) + + + 
Pisidium supinum A . SCIIM. + + + 
Pisidium sp. indet. + + + 
Valvata pulchella (STAD.) 4- + + + 
Valvata piscinalis ( M Ü L L . ) + + + + 
Valvata naticina (MKE) + + 
Viviparus sp. indet. + 
Bithynia tentaculata ( L . ) + + + 
Bithynia leachi (SHEPP.) + + + 
Bithynia Opercula + + 
Lithoglyphus naticoides (FER.) + + 4-
Stagnicola palustris ( M Ü L L . ) + + + + 
Radix peregra peregra ( M Ü L L . ) + 
Galba truncatula ( M Ü L L . ) + + 
Aplexa hypnorum ( L . ) + 
Planorbarius corneus ( L . ) + + + 4-
Planorbis planorbis ( L . ) + + + + 
Planorbis spirorbis ( E . ) + + 
Planorbis leucostomus ( M Ü L L . ) + 
Gyraulus alba ( M Ü L L . ) + 
Gyraulus crista ( L . ) + + 
Succinea putris ( L . ) + + 
Succinea oblonga (DRAP.) + + + 
Pupilla muscorum ( L . ) + + 
Pupilla cfr. triplicata (STUD.) + 
Columella columella ( G . MART.) + 
Vertigo pygmaea (DRAP.) + 
Vertigo cfr. parcedentata ( W E S T . ) + 
Charychium minimum ( M Ü L L . ) + 
Vallonia tenuilabris ( A . B R . ) + Vallonia pulchella ( M Ü L L . ) + + + 
Valvata costata ( M Ü L L . ) + + 
Condrula tridens ( M Ü L L . ) + + + 
Clausula sp. indet + 
Helicida sp. indet. + + 
Arianta arbustorum ( L . ) + 
+ = einige (1—5 Stück); + + mehrere (5 < Stück). 
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D i e nächste P e r i o d e (Nr . 9) u m f a ß t die Schichten von 65 bis 30 m. Der zugehör ige 
Sed imen tkö rpe r ist r e g e l m ä ß i g a u f g e b a u t , obwohl v o n 45 bis 30 m e ine Un te r t e i l ung zu 
v e r m u t e n ist. Die T o n f r a k t i o n ( < 0 ,005 mm) erreicht bei 5 0 — 5 5 m Tiefe 50 °/o, bei 65 
u n d 30 m liegt sie be i 5 — 1 0 %>. Die S c h w e r m i n e r a l i e n der Sandschichten sprechen dafür , 
d a ß sich das Ab t r agungsgeb ie t w ä h r e n d dieser Zeit ve r ände r t ha t . G a n z im l iegenden 
T e i l de r Schichten ü b e r w i e g e n die m e t a m o r p h e n M i n e r a l e . D a n n nehmen rasch die v o n 
magmat i schem U r s p r u n g (vor a l l em H o r n b l e n d e n ) zu . A m Ende s ind nochmals die me ta 
m o r p h e n und die M i n e r a l e anderen Ursp rungs ü b e r w i e g e n d . A u f f a l l e n d ist die g roße 
Z a h l der Py r i t e i m oberen Teil der S e r i e . In dieser Per iode setzte sich der Aufs t ieg des 
M ä t r a - G e b i r g e s for t ( jungvulkan ische Gesteine u. a. Andes i t e ) , u n d die A b t r a g u n g er
fo lg te v o r a l l em in d iese r Gegend. 

Kl imat isch m u ß d ie Periode a ls k a l t bezeichnet w e r d e n . Sie beg inn t mi t einer trocke
nen u n d ka l ten Zei t , d a n n folgt e ine k u r z e humide Per iode . Die z w e i t e Hälf te m u ß k a l t 
u n d trocken gewesen sein, mit e ine r K l imave rbes se rung a m Ende. Die Vege ta t ion ist 
— abgesehen von d e r kurzen h u m i d e n Per iode — a r m , ebenso das Tier leben. Wasse r 
schnecken und terrestr ische Arten s ind i n den Sed imen ten der ersten Hä l f t e des Ze i t raumes 
zu finden, in der z w e i t e n Hälfte fehlen d ie Schnecken g a n z . 

D i e Ost rakoden s i n d am zahlre ichs ten im Teufenbereich von 4 4 , 0 — 4 4 , 9 m ver t re ten . 
In den anderen Schichten kommen n u r sporadisch e inze lne E x e m p l a r e vor . In der Teufe 
v o n 4 4 — 4 5 m sind v o n M . SZELES gefunden w o r d e n : 

Candona Candida (O. F. MÜLLER) 1 Exemplar) 

Candona albicans BAIRD 8 5 

Candona cf. protzi HARTWIG 1 

Ilyocypris gibba (RAHMDOHR) 3 

Ilyocypris sp. 1 

Cyclocypris laevis (O. F. MÜLLER) 7 

D i e Schichten e n t h a l t e n sehr w e n i g e Pol len . N u r e in e inz iger Abschni t t ist pol lenreich, 
u n d z w a r der im Teufenbereich von 4 8 — 5 1 m. Bei den Pol len in diesen Schichten hande l t 
es sich aber ü b e r w i e g e n d um e ingeschwemmte Po l l en von Schichten des P r ä q u a r t ä r s . D ie 
h i e r gefundenen B a u m p o l l e n sind meis tens Kie fe rnpo l l en und sprechen von einem recht 
k a l t e n K l ima . F r a u I. M I H Ä L T Z bes t immte folgende P o l l e n : 

Tiefe BP NBP eingeschwemmte Pollen insgesamt 

3 5 — 3 0 m 2 5 5 1 2 7 2 8 2 6 6 4 

4 0 — 3 5 m 8 9 3 8 2 1 2 9 

4 5 — 5 0 m 84 4 8 — 1 3 2 

5 0 — 4 5 m 5 0 0 1 4 7 8 0 2 1 4 4 9 

5 5 — 5 0 m 1 1 3 2 6 7 1 0 4 7 2 2 4 6 

6 0 — 5 5 m 7 2 0 9 7 1 2 4 

6 5 — 6 0 m 7 3 1 1 2 1 

D i e Po l l enanzah l in den pollenreichsten Schichten ist ( jewei ls 1 m Schichtmächtigkei t 
w u r d e zusammenge faß t ) folgende: 

3 3 — 3 1 m 3 2 9 Stück 5 0 — 4 9 m 8 4 9 Stück 

3 4 — 3 3 m 2 1 0 Stück 5 1 — 5 0 m 1 6 3 1 Stück 

3 5 — 3 4 m 1 2 5 Stück 5 3 — 5 2 m 3 8 5 Stück 

4 9 — 4 8 m 5 7 2 Stück 
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— P r o z e n t — 

Baumarten 50—51 m 48—49 m 31—33 m 

Pinus cembra — 2,8 — 
Pinus silvestris 97,5 80,6 41,6 
Picea 1,1 2,6 4,7 
Salix, Betula 0,2 0,7 11,8 
Quercus — 4,4 12,6 
Carpinus, Tilia — — 3,9 
Ulmus — — 13,4 
Alnus — — 11,0 
Coniferae (Taxodiaceae) 0,5 8,2 — 

Dieser Z y k l u s en thä l t 5 Bodenhor izon te , bei denen es sich u m schwach en twicke l t e 
L a n d b ö d e n auf lößähnl ichem Subs t r a t h a n d e l t . Diese Schichten l iegen in fo lgender Teufe : 

35 ,1—35 ,4 m 49 ,5—50 ,1 m 

3 8 , 0 — 3 8 , 5 m 63 ,2—63 ,8 m 

4 2 , 9 — 4 3 , 2 m 

Die M i n e r a l e in den S a n d e n s ind ü b e r w i e g e n d m e t a m o r p h e n Ursprungs . D e r erste 
Abschni t t der S a n d e en thä l t z ieml ich v i e l e magmat i sche M i n e r a l e . Im oberen Te i l der 
d ieser Per iode zuzuordnenden Schichten s ind M i n e r a l e ande re r A b s t a m m u n g zahl re ich , 
v o r a l l e m Limoni t , verschiedenar t ige G l i m m e r u n d vie le angeä t z t e Körner . 

Die Schichten der l e tz tgenannten Pe r iode reichen von 30 m Teufe bis zur Tagesober 
fläche. Diese Per iode scheint ebenfa l l s z w e i t e i l i g zu sein, u n d z w a r l ä ß t sich eine Grenze 
i m Teufenbereich von 16 m erkennen . Diese Te i l ung spiegel t sich nicht nur in de r Korn
zusammense tzung w i d e r , d. h. in z w e i m a l i g e r Ver fe inerung u n d d a r a u f fo lgender V e r 
g röße rung des Sed imen tma te r i a l s , sondern ist auch an der sed imentpe t rographischen Zu
sammense tzung der S a n d f r a k t i o n zu e rkennen . D a r i n tut sich eine Ä n d e r u n g des A b t r a 
gungsgebietes k u n d . In den Schichten, d ie dem ersten Abschnit t dieser Per iode entsprechen, 
w i e g e n unter den Schwermine ra l en die P y r i t e vor . Dagegen t re ten Ch lo r i t e u n d K a l z i t e 
s o w i e Dolomi te s t a rk zurück. In der Teufe v o n 1 8 — 2 0 m nehmen die zu le tz t genann ten 
M i n e r a l e sehr s t a rk zu, so d aß sie schließlich den überwiegenden Te i l der F r a k t i o n , u n d 
z w a r mehr a ls 50 °/o des Gesamtgewichtes , b i lden . Die P y r i t e fehlen hier g a n z . In den 
Schichten, d ie der ersten Hälf te dieses Zeitabschnit tes entsprechen, senkte sich das S ü d -
J a s z ä g e r Becken a l lmäh l i ch u n d l a n g s a m ein. Die A b t r a g u n g e r faß te das M a t e r i a l der 
pannonischen Schichten, die am R a n d e des Einzugsgebietes der Bergflüsse übera l l ans tehen. 
S p ä t e r erfolgte eine z w a r nicht a l l z u große , aber r e l a t iv p lö tz l iche Anhebung de r B ü k k -
u n d M a t r a - G e b i r g e . Das A b t r a g u n g s m a t e r i a l gibt die Gesteine dieser Gebirge in der mi 
neralogischen Zusammense tzung w i e d e r . 

Die Sed imentabfo lge der l e tz ten Senkungs -Pe r iode beg inn t mi t sandigen Ä o l i a n i t e n , 
d i e immer größeren Lehmgeha l t bekommen . Auf ein sand iges Zwischengl ied folgen 
Schichten, in denen Ton- und Schluf f -Frak t ion (unter 0,01 m m ) bei 14 m Teufe m e h r a ls 
60 °/o der Gesamtf rak t ion erreichen. V o n d a an nach oben w e r d e n die Sed imente immer 
gröber körn ig . L e h m i g e Lösse u n d L ö ß - S a n d e wechseln sich bis in eine Teufe von 2 m ab . 
D o r t ha t eine neue V e r l e h m u n g s ta t tgefunden , d ie aber berei ts mi t der heut igen Boden
b i l d u n g in V e r b i n d u n g steht. 

In k l imat i scher Hinsicht k a n n der erste Abschnit t der Pe r iode a ls m i l d u n d feucht 
bezeichnet we rden . D a n n muß das K l i m a k ü h l e r und trockener g e w o r d e n sein. D ie Schich
ten in 1 3 — 1 4 m Teufe en tha l ten echt k a l t e Faunen- und F lorene lemente . Der p a l ä o n t o 
logische Inha l t der jüngeren Schichten ist a r m . Es ist zu ve rmuten , d a ß das K l i m a k a l t und 
trocken geblieben ist. Eine M i l d e r u n g der k l imat ischen Verhä l tn i s se scheint aus den 
Schichten des Teufenbereiches von 8—9 m ab lesbar zu sein. 
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In diesem Abschni t t treffen w i r nur zwei Bodenschichten an , bei denen es sich u m 
schwach en twicke l t e Lehmböden h a n d e l t . Die erste dieser Schichten l i eg t in 2 5 , 6 — 2 5 , 8 m, 
die zwei te bei 1 2 , 1 — 1 2 , 7 m Tie fe . Die l e t z t -genann te Bodenschicht ist ein Sumpfboden . 

In diesen Schichten haben w i r nur sehr w e n i g e Os t rakodenres te gefunden, und z w a r 
bei 26 m nur e in ige Fragmente , be i 2 7 — 2 8 m 6 Schalen von Candona albicans und eine 
K l a p p e von Ilyocypris gibba. 

Der Inha l t de r mol luskenreichsten Schicht ist nach E. K R O L O P P : 

25,7—26,0 m 20,9—21,12 m 12,6—13,5 m 8,9—9,5 m 

Pisidium sp. indet. 
Valvata pulchella STUD. 
Bithynia-OpercxAs. cf. leachi (SHEPP.) 
Bithynia leachi (SHEPP.) 
Stagnicola palustris (MÜLL. ) 
Radix peregra peregra (MÜLL.) 
Galba truncatula ( M Ü L L . ) 
Planorbarius corneus (L.) 
Planorbis planorbis (L.) 
Planorbis spirorhis (L.) 
Planorbis leucostomus (MÜLL.) 
Gyraulus albus ( M Ü L L . ) 
Gyraulus laevis ( A L D . ) 
Gyraulus riparius ( W E S T ) 
Succinea sp. indet. 
Succinea putris (L.) 
Succinea oblonga (DRAP.) 
Vallonia pulchella ( M Ü L L . ) 
Vertigo pygmaea (DRAP.) 
Pupilla cf. muscorum (L.) 
Limax sp. indet. 

Zenobiella rubiginosa ( A . SCHM.) ? 
Arianta arbustorum (L.) 

+ + 
+ + 
+ + 
+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
+ + 

+ 

einige (1—5 Stück); viele (mehr als 5 Stück). 

Die Schichten in 2 5 — 2 8 m Teufe sind sehr pol lenreich. Es folgen die Schichten von 
17—18 m u n d v o n 12—13 m Teufe . In k l imat i scher Hinsicht scheint die Schicht von 
12—18 m Teufe d ie käl tes ten Verhä l tn i s se w ide rzusp i ege ln . Die Schichten von 11 m an 
aufwär t s geben e ine rasche Kl imaaufbesse rung k u n d . 

Tiefe BP NBP eingeschwemmte Pollen insgesamt 

8— 9 m 7 19 — 26 
9—10 m 16 54 2 72 

11—12 m 17 22 5 44 
12—13 m 74 16 — 90 
13—17 m 9 29 — 38 
12—18 m 46 13 — 59 
18—25, m IS 35 13 66 
25—26 m 88 104 330 522 
26—27 m 35 2 105 142 
27—28 m 46 43 113 202 
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F rau L M I H Ä L T Z zäh l te fo lgenden Po l l en inha l t a u s : 

27—82 m 25—26 m 17—18 ra 12—13 m 9—10 m 

Pinns cembra — 4,5 Vo — — — 
Pinns silvestris 50,0 °/o 25,1 %> 85,0 Vo 96,1 °/o 6,2 °/o 

Larix — 53,5 °/o — — 18,5 Vo 

Picea 5,0 Vo — — — — 
Abies — — — — — 
Coniferae (Taxodiaceae) — — — 1,3 Vo — 

Alnus 7,0 °/o 4,5 Vo — 18,5 Vo 
Carpinus, Betula, Salix 30,0 °/o 8,7 °/o 1,3 «/o 18,5 °/o 

Quercus, Tilia 8,0 °/o 7,9 o/o 4,2 °/o — 32,1 Vo 
Corylus, Ostrya — 4,5 °/o 2,1 Vo 1,3 Vo 6,2 Vo 

Z u s a m m e n f a s s e n d ist fo lgendes zu betonen. Die 432 m mächt ige u n d a l l e r 
Wahrsche in l ichke i t nach v o l l s t ä n d i g e q u a r t ä r e Sedimentser ie i m ungar ischen Becken 
sp iege l t 10 g rößere und mehrere k le ine re Senkungsper ioden w i d e r . Das M a t e r i a l der 
Schichten ist Lehm, Schluff und F e i n s a n d w ä h r e n d des ganzen Profi ls . M i t t e l k ö r n i g e S a n d e 
v o n größerer Bedeu tung sind nur in den tiefsten Komplexen , u n d z w a r von 3 8 8 — 4 3 2 m 
u n d von 2 7 2 — 3 4 5 m zu beobachten. 

Li thologisch k a n n m a n das g a n z e Profil in dre i größere Ser ien t e i l en , in einen un te ren 
u n d s tä rker sand igen Tei l (von 2 7 2 — 4 3 2 m ) , in einen mi t t le ren u n d fe inerkörn igen Te i l 
m i t großem Schluffantei l (von 9 5 — 2 7 2 m) und in einen oberen Te i l , de r ebenso v i e l L e h m 
u n d Schluff aber ein wen ig mehr Fe insand en thä l t und von 95 m bis a n die rezente Ober 
fläche reicht. 

Das Abt ragungsgeb ie t , aus dem d ie an der beschriebenen S t e l l e ents tandenen Schich
ten angefrachtet worden sind, h a t sich infolge tektonischer B e w e g u n g e n in den R a n d 
gebie ten des Beckens teils auch w e g e n s tändiger Ä n d e r u n g der F luß r i ch tung in der sehr 
flachen Ebene s t änd ig geänder t . In der Zusammense tzung der S c h w e r m i n e r a l e der S a n d e 
k a n n m a n un t e rha lb der Schichtenreihe 11 in de r Teufe von 432 m einen bedeutenden 
Wechsel beobachten. 

Die Schichten s ind sehr reich an Fossil ien. Os t r akoden und Pol lenres te sind im gesam
ten Quar tä r -Prof i l fast ohne Lücke nachzuweisen . Die Gastropoden s ind zahl re ich v o n der 
Oberfläche bis in einer Tiefe von 2 4 0 m zu beobachten. Von da abe r fehlen sie bis 7 3 0 m, 
w o rein oberpannonische ( m i t t e l p l i o z ä n e ) Formen aufkommen. 

In k l imat i scher Hinsicht, und z w a r v o r w i e g e n d nach den A n g a b e n der Sporomorphen , 
ist d ie Serie in gleicher Weise in d re i g roße Tei le z u gl iedern . Der erste Te i l , den w i r U n 
te rp le i s tozän nennen, w a r z iemlich w a r m . In ihm ist nur eine g röße re Per iode zu e rken 
nen , die m a n a l s küh l gemäß ig t b z w . temper ie r t bezeichnen könn te . Dieses k l ima t i sch 
definier te Un te rp le i s tozän reicht v o n 432 m bis 285 m Teufe. Die Schichten, die w i r a l s 
M i t t e l p l e i s t o z ä n bezeichnen, reichen v o n 285 m bis 129 m. H ie r k a n n m a n in k l imat i scher 
Hins ich t eine Grenze zum Oberp le i s tozän ziehen. Oberha lb dieser Grenze folgen Schich
ten, die der eigent l ich ka l t en Pe r iode des Q u a r t ä r s entspricht. M i t t e l p l e i s t o z ä n e und ober-
p le i s tozäne K l i m a p e r i o d e n scheinen e inande r ähnl ich zu sein. Ein z ieml ich bedeutender , 
in k l imato logischer Hinsicht t emper i e r t e r Zei tabschnit t l iegt bei 90 m . Von da a n auf 
w ä r t s folgen die Schichten, die w i r in l i thologischer Hinsicht als Oberp le i s tozän bezeichnen. 

Die Mi t t e lp l e i s tozän genannte K l i m a p h a s e reicht also von 2 8 5 — 1 2 9 m und k a n n im 
a l l ge m e i ne n a l s temper ie r t ge l ten . In der Mi t t e dieser großen P e r i o d e können w i r auf 
G r u n d der Vege ta t ionsa rmut e in ige küh le re und trockenere Zei tabschni t te ve rmuten . 

K ü h l bis k a l t w a r offensichtlich der oberple is tozäne Kl imaabschni t t . Das k a l t e u n d 
t rockene K l i m a m u ß vorgeherrscht haben. Ausweis l ich der Vege ta t ions res te s ind nur 
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Abb. 8. Vergleich der lithostratigraphischen und klimastratigraphischen Zyklen der quartären 
Schichten der Bohrung Jaszladany. 

e in ige k le inere , küh le re u n d feuchtere Zei tabschni t te u n d ein mi lde re r Abschnitt bis zum 
H o l o z ä n zu erkennen. A m Ende der P e r i o d e , die durch Schichten v o n 8—10 m Teufe an 
a u f w ä r t s repräsent ier t ist, l ä ß t sich w i e d e r mi lderes K l i m a erkennen. 

D i e er läuter te Dre i t e i l ung des Q u a r t ä r s und unsere Definit ion des oberen Q u a r t ä r s 
s t immt nicht mit den Ein te i lungen übere in , die heute in Wes t - und M i t t e l e u r o p a in q u a r -
tä rs t ra t ig raphischer Hins ich t gelten. U n s e r U n t e r q u a r t ä r enthäl t höchstwahrscheinl ich den 
Z e i t r a u m von P r ä g ü n z , Günz und mögl icherweise auch das C r o m e r - I n t e r g l a z i a l . Unser 
Mi t t e lp l e i s tozän scheint mi t der M i n d e l - Z e i t anzu fangen und M i n d e l - R i ß - I n t e r g l a z i a l mi t 

3 E i s z e i t a l t e r u . G e g e n w a r t 
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zu be inha l ten . Unser Oberp le i s tozän en thä l t Riß-Eisze i t , R i ß - W ü r m - I n t e r g l a z i a l und 
W ü r m , a m Ende noch das e inige Mete r mächt ige H o l o z ä n . 

D a die Sed imen tanhäu fung hier im nördl ichen Tei l der g roßen ungarischen Tiefebene 
w ä h r e n d des gesamten Q u a r t ä r s z iemlich g le ichar t ig w a r , bekommen w i r auch von der 
Z e i t d a u e r der e inze lnen Per ioden eine Vors t e l lung . 

Nach den geodätischen Messungen ist anzunehmen , d a ß das A u s m a ß der rezenten 
S e n k u n g in der Gegend von J a s z l a d a n y j äh r l i ch bei 0,5 m m l iegt . Die Sed imen ta t i on in 
Ober - und Mi t t e l p l e i s t ozän scheint un te r ähnlichen Verhä l tn i ssen vor sich gegangen zu 
sein. Dahe r k a n n m a n versuchen, die Ze i tdaue r der e inzelnen S e d i m e n t a t i o n s z y k l e n an
n ä h e r n d abzuschätzen. Dabe i g i l t , d a ß w i r für die Sed imen ta t i on der S a n d e des Unte r -
p le i s tozäns eher mi t e iner größeren , h i n w i e d e r u m bei den fe inerkörn igen Sed imen ten des 
M i t t e l q u a r t ä r s mi t e iner k le ineren Senkungsgeschwind igke i t rechnen müssen. W e n n w i r 
zusä tz l ich dazu Ruhepe r ioden in der Sed imen ta t i on veranschlagen , die auf G r u n d der 
Mäch t igke i t der Bodenschichten und B o d e n k o m p l e x e im rezenten K l i m a auch über einige 
J a h r t a u s e n d e gedauer t haben mögen, k o m m e n w i r zu fo lgendem R e s u l t a t : 

Die drei ersten S e n k u n g s z y k l e n des U n t e r q u a r t ä r s daue r t en e t w a 450 0 0 0 J ah re . 
E t w a s k ü r z e r ist d ie Ze i tdaue r des k l imat i schen U n t e r q u a r t ä r s zu veransch lagen , dessen 
Schichten nur 147 m mächt ig sind. Die l i thos t ra t ig raphische Einhei t , untere Ser ie genannt , 
ist h ingegen 160 m mächt ig . Für die v i e r S e n k u n g s z y k l e n des mi t t l e ren Q u a r t ä r s (Teufe 
v o n 272 m bis 95 m ) k a n n m a n 630 000 J a h r e veranschlagen. D a s O b e r q u a r t ä r m i t seinen 
d re i S e d i m e n t z y k l e n (95 m bis 0 m ) , h a t wahrscheinl ich e t w a 260 000 J a h r e gedauer t . 
D a v o n ent fä l l t auf den le tz ten Abschnit t d ieser Per iode (30 m bis 0 m ) ein Z e i t r a u m von 
u n g e f ä h r 75 000 J a h r e . 

Die Grenze zwischen k l imas t r a t i g r aph i sche r Einheit M i t t e l q u a r t ä r und k l i m a s t r a t i -
graphischer Einhei t O b e r q u a r t ä r s t immt nicht mi t der Grenze zwischen den l i thos t ra t i 
graphischen Einhei ten entsprechender Bezeichnung überein. Der m ä ß i g t emper ie r t e k l i m a -
s t ra t igraphische Abschnit t M i t t e l q u a r t ä r ist durch nur 156 m mächt ige ( 2 8 5 — 1 2 9 m) 
Schichten ver t re ten , w a s ungefähr 530 0 0 0 J a h r e n entsprechen dürfte. Die k a l t e Per iode 
daue r t e , w e n n m a n die temper ie r te Zwischengl ieder mit einschließt , e t w a 390 0 0 0 J a h r e . 
D i e le tz te eigentl iche K a l t z e i t (24 m bis 8 m ) dauer te e t w a 40 000 bis 45 000 J a h r e . Auf 
diese K a l t z e i t folgt das S p ä t g l a z i a l und H o l o z ä n (8 m bis 0 m ) mi t g e m ä ß i g t e m K l i m a 
m i t einer ungefähren Ze i tdaue r v o n 20 0 0 0 bis 16 000 J a h r e n . 

Manuskr. eingeg. 19. 4. 1968. 
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