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Ueber den viilkanischen Zustand der Sunda-lnsein und 
der Molukken im Jahre 1884. 

Von Dr. Fr. Schneider in Soerabaya. 

Die Katastroplie des Vulkans Krakatau ist in Europa^uberschatzt 
worden, auch hat man ihr kosmische Wirkungen zugeschrieben, die sie 
unmoglich erzeugen konnte. Die Verwustung an den Kiisten der Strasse 
von Sunda war eine naturliche Folge der Lage des Vulkans in einern engen 
Seebecken, aus dem sich der durch Aspiration erhobene Seeberg, durch 
Wind und Strom getrieben, auf den flachen Strand stiirzte und wie eine 
Sturmfluth alles Land uberschwemmte. Die Bodenerschiitterungen una 
Spaltungen tiberschritten nicht den’Erdbebenkreis des Vulkans und waren 
local. Der Aschenausbruch stand in keinem Vergleich mit dem der 
Tembora von 1815, nach welchem die Asche in einer Entfernung von 
50 geographischen Meilen nocb O’7 Fuss hoch lag. Nach dem Ausbruch 
des Krakatau lag die Asche in einer Entfernung von fiinf geographischen 
Meilen nur einige Linien hoch. Die Menge der ausgeworfenen Asche war 
demnach nicht hinreichend, um die ganze Atmosphare in einer Hdhe von 
mehr als 10.000 Fuss zu erfiillen. Ebenso unmoglich war es, dass sie gegen 
den Siidwestpassat hin am 1. September die Luft von Cape Castle erfullen 
konnte, nur ein Sturmwind hatte sie in so kurzer Zeit dahintragen kbnnen. 
Die Ueberschatzung der Katastroplie ist eine Folge der Unbekanntschaft 
mit dem vulkanischcn Zustande von Java. Wohl hat Junghuhn die 
Vulkane meisterlich beschrieben, aber die Kettezwischen den Erdbeben und 
vulkanischcn Ausbrtichen nicht so zusammengeschmiedet, dass sie auch 
dem Fremden leicht verstandlich ist; dazu ist nbthig, auf die Orographic 
von Java einzugehen. 

Es gab eine Zeit, in welcher Java aus drei, durch Seestrassen 
getrennten Inseln bestand, wie eben noch die Kette der im Osten von 
Java liegenden Inseln. Die erste, westliche, Bantam, Batavia, Preanger 
und einen Theil von Cheribon umfassend, umspulten die Javasee, die 
Strasse von Sunda, der indische Ocean und eine Strasse, den letzten 
mit der Javasee verbindend, welche gegenwartig die Niederung zwischen 
Krawang, Preanger, Cheribon und Banjoemas bildet. 

Den nbrdlichen Theil der Strasse bildete eine tiefe Bucht, aus 
welcher sich spater der Vulkan Tjerimai erhob und Mittel-Java mit 
der westlichen Insel verband, die nicht nur von tertiaren, durch Trachyt 
gehobenen Bergriicken umsaumt, sondern auch inmitten durchschnitten 
wird, so dass zwei Laugsthaler, von West nach Ost gerichtet, durch 
das Land ziehen. Der nbrdliche Abhang des ndrdlichen Bergzcges 
verlauft in niederes, morastiges Alluvium. In dem ndrdlichen Thale 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. Fr. Schneider.) 1 



2 Dr. Fr. Schneider. [2] 

liegen auf Spalten im Trachyt die Salseu iu einer liuearen Ausbreitung 
von West nach Ost. Im sudlichen Thale erheben sich 20 Vulkane. Da 
die Auslaufer der Berge sich nach alien Kichtungen kreuzen, wird ein laby- 
rinthisches Massengebirge gebildet, sich lagernd um den iiber 9000 Fuss 
hohen Gedeh, auf dessen centrifugal verlaufenden Spalten die iibrigen 
Vulkane stehen mogen, so dass ganz West-Java eine vulkanische Insel ist. 

Im Osten der Strasse, die West- von Miitel-Java schied, tauchten 
die tertiaren, respective trachytischen Bergzuge wieder auf, und es zog 
der cdrdliche bis an die Grenze von Soerabaya, der sudliche bis an 
die von Kedirie, woselbst sie unter die See sanken und der Strasse 
von Madura gestatteten, in den indischen Ocean zu miinden und Ost- 
von Mittel-Java zu trennen. Die so gebildete Insel war ein Langsthal, 
in welchem sich auf einer von West 109® Oe. L. und Nord 7’10° S. Br. 
nach Ost IIDO® Oe. L. und Sud 7*38® laufenden Linie fiinf Yulkane 
erhoben, welche Linie aber geschnitten wird von einer zweiten, kommend 
von Nord 7’8 und West 109 51, nach Slid 7'23 und Ost 110’4 ziehend, 
auf welcher die Vulkane Dieng Sendoro und Soembing stehen. 

Parallel dieser Linie stehen die Vulkane Merababoe und Mirapie, 
wie auch der Lavoe und der ausgebrannte Vulkan Murio; die Ver- 
langerung dieser Linie fallt auf die Inseln von Kariman Java, auf 
welcher auch Gesteine aus alterer denn tertiarer Formation gefunden 
wurden. In der ndrdlichen Niederung der Insel liegt im gesunkenen 
Lande auf Spalten im Trachyt eine^ nach Osten sich hinziehende Reihe 
von Salsen, Petroleum- und Gasquellen mit dem ewigen Feuer von 
Goeboek. Im Gegensatz ist die Sudkiiste gehoben und fallt steil in die See. 

Das Areal von Mittel-Java bildet ein Netz von sich schneidenden 
vulkanischen und tertiaren Bergziigen, dessen Mascheii friiher tiefe 
Kesselthaler, Landseen, Moore Oder Moraste, sich mit vulkanischen 
Auswurflingen, Schlamm und Gerbll fullend, das fruchtbare Ackerland 
bildeten, und mitten in diesem Netze steht der Vulkan Merapie als 
vulkanischer Herd der mittleren Insel. Im Osten der zweiten See-P]iige 
zog das ndrdliche tertiare Gebirge durch Madura und begrenzte die 
Strasse gleichen Namens, die tief nach Westen ins Land einbuchtete 
und dann in siidlicher Richtung bis in den indischen Ocean fortlief. 
Ost- von Mittel-Java scheidend. Auch der sudliche Bergzug erhob sich 
wieder und zog von Osten bis zur Strasse von Balie. 

Parallel diesem Gebirge erhoben sich die Vulkane Kloet, Kawie, 
Tengger, bestehend aus Bromo, Semeroe u. s. w., ferner der Lamongaug, 
Idjen und Raoen, und bildeten die bstliche Insel von Java. Die See- 
euge zwischen Mittel- und Ost-Java war eine tiefe Bodeneinsenkung, 
umgeben von zahlreichen thatigen Vulkanen, deren Auswurflinge, durch 
Ost- und Westwinde verweht Oder durch Regengusse abgeschlemmt, in 
die See-Enge niederfielen und sie endlich ausfullen mussten, so dass 
sie sich schliesslich in die fruchtbare Ebene von Soerabaya und Kedirie 
verwandelte und Mittel- mit Ost-Java verband. 

Der sudliche schmale Landstreifen, friiher die ostliche Insel, bildet 
den Uebergang zu den im Osten von Java gelegenen vulkanischen 
Inseln, und als solche angesehen wiirde der Tengger in seinem ganzen 
Umfang ihr centraler Vulkan sein, auf dessen seitlichen Spalten die 
uhrigen Vulkane stehen. 



[3] Ueber den vulkanischen Zustand der Sunda-Inseln etc. 3 

Es ist einleuchtend, dass sich die vulkanischen Erscheinun^en auf 
jeder der drei Abtheilungen von Java den oben beschriebenen Zustanden 
einpassen miissen; wie sie sich aber gestalten, kann nur aus statistischen 
Angaben erlautert werden. Auf Grand davon stelle ich solche iiber 
die vulkanischen Ausbriiche und Erdbeben voran. 
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Vertheilung der vulkanischen Ausbriiche auf die 
Mon ate des Jahres. 

Mouat Java Molukken im Ganzen 

Janner . . 12*1 : 100 3-5 : 100 100: 100 
Februar . 3*7 : 100 6*10 : 100 8*1 : 100 
Marz . . . 5-5 : 100 17*8 : 100 8-8 : 100 
April . . . 5*0 : 100 12 6 : 100 8*3 : ICO 
Mai . . 6*5 : 100 12 6:100 8*3 : 100 
Juni . . . 7-4 : 100 16*0 : 100 8*8 : 100 
Juli . . . 8*4 : ICO 0-0: 100 5*3 : 100 
August . . 9*3 : 100 7*1: 100 9*4 : 100 
September 8*4 : 100 1-7 : 100 5*3: 100 
October . . 12*1 : 100 0*0: 100 8’3 : 100 
November 4*7 : 100 0*0 : 100 3*3 : 100 
December 8*4 : 100 10*7 : 100 8*8 : 100 

Scheinbar vertbeilen sich die vulkanischen Ausbruche beinahe 
gleichmassig iiber alle Mon ate des Jahres, nur der November zeigt ein 
Minimum von 3’3 gegeniiber dem Mittel von 7-3 Percent. Trennen wir aber 
Java von den Molukken, so zeigt sich ein abwechselnder Rhythmus. 

In den Molukken zeichnen sich die Monate Marz, April, Mai, 
Juni und December durch zahlreiche Eruptionen aus; auf Marz allein 
koramen 17*8 Percent, wahrend die Monate Juli, October und November 
davon verschont bleiben, eine Erscheinung, auf welche schon Valentin 
aufmerksam machte und abhangig erachtete von den Jahreszeiten. Im 
Gegensatz'fallen auf Java die meisten vulkanischen Ausbruche in die Monate 
Janner, October und August mit 12*1 und 9*3 Percent, die geringste Zahl 
aber in die Monate Februar mit 3*7 und November mit 4*7 gegeniiber 
dem Mittel von 4*7 zu 100. Ebenso alternirend sind die Regenzeiten 
in den Molukken und auf Java, so dass man zur Annahme geleitet wird, 
dass die vulkanischen Ausbruche den Regenzeiten nachfolgen. 

Gleichzeitige Ausbruche von mehr als einem Vulkan sind verzeichnet: 

1641 4. Janner Taal, Philippin . . . 14» N. Br. 118»43' Oe. L 
n r> Yolo „ ... 10° 55 

1210 55 

n 5) Sanguir. 6^ A' 55 122'’58' 55 

1680 Janner Klabat, Men ado . . . P30' 55 124° 16' 55 

w V Serua, Banda. . . . 55 130° 38' 55 

1772 11. August Pepandajan, Java . . 7‘'2S' 55 107'’ 60' 55 

« 55 Slamat „ . . 7« 10' 55 109°12' 55 

n 55 Merababoe „ . . 7<'28' n 110° 28' 55 

y> 55 Tjerimai „ . . 6® 58' 57 108° 30' 55 

1822 12. October Gelungung „ . . 7“ 20' 108°10' 
51 55 Merababoe „ . . 28' 55 109'’ 12' ri 
W 55 Tengger „ . . 8“ 16' 55 11304' 55 

1826 55 Pakuadja, Dieng . . 70 g' 
55 109031' 55 

» VI Kloet . 80 55 112° 12' 55 

1844 12. Decbr. Gedeh. 60 45' 107'’ 55 

n 55 Pakuadja. 70 8' 55 1090 31' 55 

1883 27. August Krakatau, Java . . . 
Goenoeng, Apie, Flores 

60 10' 
55 1050 23' 55 

» 55 9<» 55 1220 55 

» 5) Goenoeng, Awoe, Sanguir 40 20' » 125'’30' 55 
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Antagonistische Thatigkeit zeigt allein der Bromo-Tengger mil 
dem Lamongan; wenn des letzteren Ausbriiche schweigen, fangt der 
Bromo an zu briillen und zu rauchen; doch rauchen beide zuweilen 
gleichzeitig, was meine Annahme befestigt, dass der Lamongan ein 
secundarer Krater des Tengger sei. 

Der Bromo zeigt zeitweise in seiuem Schlunde ein Kratermeer, 
das rnit seinera Mare, dem Landsee Gratie, in Verbindung stehen soli. 

Wiederholungen vulkanischer Paroxismen nach langer Pteihe sind 
bekannt von: 

Krakatau . . . . von 1680 bis 1883, also 203 Jabren 
Makian . . . • • » 1646 55 1816, „ 200 V 

Gama lama . • • w 1673 55 1835, , 162 55 

Serua . . . • • 55 1694 r, 1844, „ 150 55 

Wawanie . . 
• • ff 1674 n 1820, „ 146 55 

Tjerimai . . ' ‘ 55 1672 55 1805, „ 133 r 

Merapie, Java * * 15 1678 55 1786, ., 108 55 

Goenoeng, Awoe • 55 1711 1812, ., 101 r 

Gedeh . . . • • 55 1771 55 1832, „ 61 55 

Slamat . . . • • 55 1772 55 1825, „ 53 55 

Der Lawoe und Madioen, seit 1772 unthatig, sollen (?) gegen- 
wartig Zeichen geben von erwacbender Thatigkeit nacli einer Rube von 
112 Jabren. 

Ebenso, wie uberall, folgte auf eine lauge Ruhepause eine scbrecken- 
erregende Katastrophe, die sich aber gewdhnlich Jahre voraus durch 
locale Erdbeben ankiindigt. Dem Ausbruch des Krakatau waren sie 
seit 1878 in 22 verschiedenen Monaten vorausgegangen. 

Ob die scbweien Epidemien ,und Epizootien in Bantam Folgen 
waren von vulkanischen Emanationen, bleibt eine uugeloste Frage; 
gewiss ist, dass auf Ambon zur Zeit aller Erdbebenperioden Fieber- 
epidemien lierrscbten. 

Da aber die Ambonesen wahrend der Erdbeben luftige Bainbu* 
und Gaba-Gabahutten beziehen, die weniger gegen die Witterung be- 
schiitzen, bleibt aucb bier die Frage often, ob Erkaltung Oder ob 
Emanationen die Fieber erzeugen. 

Begleitet werden die Ausbriiche der an oder in der See gelegenen 
Vulkane von Seebeben, richtiger Flutbwellen, die den hocbsten Sturm- 
fluthen an vernichtender Kraft weit uberlegen sind. 

Schon Valentin erwabnt einer solchen im Jahre 1629; er 
erzahlt: Die See erhob sich zu einem hohen Berg, der sich mit einer 
Woge, die 13 Fuss hoher war als die bdchste Springfluth, gerade auf 
das Fort Nassau warf und den westlichen Theil von Banda-Neira rasirte 
und uberschwemmte, den bstlichen Theil der Insel aber verschonte. 

Eine eben solche Fluth bewegte die Bai im April 1852; anfanglich 
zog sich die See so weit zuriick, dass das Kriegsscbift’ „Der Hai“ auf 
den Grund stiess; die darauf folgende Welle warf sich wieder auf den 
westlichen Theil der Insel und liess den bstlichen verschont. Die Fluth- 
Welle, welche den Ausbruch des Krakatau begleitete, warf sich auf die 
unter Wind und Strom gelegenen Kiisten im NO der Strasse von 
Sunda und verschonte die im SW liegende Prinzeninsel. 
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Die indischen Yulkane werfen unglaubliche Massen vulkanischer 
Asche aus: der Guntur warf 1843 2*644 Millionen Kubikfuss, der 
Temboro 1815 sugar Billionen aus. Der Verwiistung des Landes (lurch 
diese Mengen trachytischen Sandes steht die Ausfullung von Landseen 
und Seebuchten gegeniiber, durch welche das fruchtbare Culturland 
Javas geschaffen wurde, das noch taglich an Umfang zunimmt. 

Aschenmengen, selbst blutrothe, sind in Indien keine Seltenheit; 
die chemische Analyse bewies, dass dies rothe Sediment mit den rothen 
Laven, das graue mit trachytischen iibereinstimmte. Vernichtender sind 
die Bimssteinauswurfe, die als feuriggluhende Bomben Oder Lapilli rings 
im Lande sengen und brennen, in See die Schifffahrt hemmen. Der 
Bimsstein .wird, wenn er in grossen Mengen, wie aus dem Temboro 
und Krakatau, ausgeworfen wird, durch den Strom in weite Fernen 
weggefiihrt. Die die Ausbriiche begleitenden Schlammregen, welche die 
in der Atmosphare schwebende Asche niederschlagen, vernichten die 
Ernte der Baum- und Bodencultnr im Umkreise der Vulkane. Der 
schrecklichste der Schrecken aber sind die Schlammstrdme, die sich aus 
den Kratermeeren ergiessen. Der Gelungung uberstrdmte 1872 die Reis- 
felder der Flache von Garoet und begrub Menschen und Vieh unter 
dem Schlamme. Constant begleiten Schlammstrome die Ausbriiche des 
Kloet,f’die Trassschichten im Tieflande von Kedirie haben die Ausbriiche 
registrirt. Den Krater des Kloet fiillt ein See von 34.000 Quadratfuss 
Spiegelflache bei einer Tiefe von 800 Fuss, demnach ein Wasserkegel 
von wenigstens zwei Millionen Kubikfuss; dieser wieder mit tausenden 
von Millionen Kubikfuss Asche vermengt, gibt eine Schlammmasse, die, 
ausgeworfen und noch vermehrt durch den trachytischen Schlammregen, 
im vernichtenden Strome alle Schluchten und Landseen in ihrem Laufe 
ausftillen und das Land weithin unter Schlamm begraben muss. Grund- 
bohrungen am Fusse des Kloet haben auch ergeben, dass der Boden 
aus vulkanischem Schlamm und Trummergestein besteht. Wenden wir 
diese Erfahrung auf das Kesselthal von Willem I. an, so wird dessen 
geologischer Bau begreiflich. Dieses Thai war das Mare des Merababoe, 
wie das Meer von Gratie das des Bromo ist und wie die Landseen, 
die den Lamongang umkranzen, und wurde allmalig mit vulkanischer 
Asche ausgeftillt, so dass nur die Rawah Penning tibrig blieb. Im 
weiteren Verlaufe wurde es zu einem Moor, bedeckt mit einer obenauf 
schwimmenden Erdkruste. In diesem jetzigen Zustande gleicht es einem 
Torffelde, liegend iiber einem Schlammpfuhl, und kann eben, wie dies 
bei den Torflagern geschieht, durch Schlammausbriiche uberschwemmt 
werden. Wenn es aber eine Wahrheit ist, dass vulkanische Asche und 
Schlammstrome Landseen, Seebuchten und -Strassen auf Java aus- 
gefullt und trockengelegt haben, so wird durch dieselbe ein Licht auf 
den Zusammenhang der Salsen mit den Vulkanen geworfen. Die Schlamm- 
vulkane Javas liegen alle in tiefen, mit den Vulkanen parallel laufenden 
Thalern. Tiefgrundbohrungen haben ergeben, dass sie in gesunkenem 
Lande, auf Spalten im Trachyt, der das tertiare Gebirge erhob and 
verwarf, liegen; — dass ihre Producte aus diesen Spalten, also aus 
Lagen, liegend unter dem Trachyt, zu Tage kommen; — dass sie 
bedeckt werden von Schichten, bestehend aus molassereichen Resten, 
die einem maritimen Moraste angehbren, z. B. Haizahnen, Schildkrbten, 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. l.Heft. (Dr. Fr. Schneider.) 2 
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Scliwanzwiibelii grosser Amphibieo, Seeigeln und Muschelu. Ueberall 
finden sich in ihrer Nahe, wenn auch schlechte, wenig machtige Braun- 
kohlenlager. Ihre Producte bestehen inUebereinstimmung damit aus einem 
trachytischen, kalkigen Schlamme, Kochsalz und kohlensauren Salzen, 
Jod, Brora, zuweilen Bor und iraraer freier Kohlensaure, Kohlenwasser- 
stoff, brennbaren Gasen und Petroleum. Die Quellen selbst liegen unter 
einera grauen, bitumindsen, thonigkalkigen Sandsteine. 

Diese Befunde erlauben die Annahme, dass sie aus einera rait 
vulkanischer Asche begrabenen raaritiraen Moraste aufquellen. Die Lage 
der Salsen auf Spalten des gehobenen Trachyts an den Grenzen der 
vulkanischen Herde und das Hervorquellen ihret Producte, insonderheit 
des kohlensauren Gases aus diesen Spalten, leiten zur Annahrae, dass 
ihre vulkanischen Erscheinurgen abhangig sind von einer unter den 
Spalten liegenden, im Erldschen begrifFenen vulkanischen Thatigkeit. 
Diese Meinung gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Thatsache, 
dass die Schlaramvulkane nicht nur kohlensaure Salze fiihren, sondern 
auch freie Kohlensaure aushauchen, durch welche dera Schlararae selbst 
zur Zeit der Ruhe der Vulkaue eine dera Kochen ahnliche Bewegung 
mitgetheilt wird, sowie dass auf der Linie der Salsen unzahlige kohlen¬ 
saure Mineralwasser zu Tage treten. Es sprechen ausserdem fiir eine 
energischere vulkanische Thatigkeit die sich auf den Linien der Schlarara- 
vulkane hiuziehenden Kegel und kuppelforraigen Kalkhiigel, aufgebaut 
aus einera Sprudelstein durch iiberfliessendes heisses Wasser. Alle diese 
Hiigel, gross und klein, umschliessen Hdblen rait gipfelstandigen Oder 
seitlichen Krateroffnungen, urakranzt von prachtigen Kalk- und Braun- 
spathkrystallen. 

Wo aber heisse Springquellen und kohlensaure Furaarolen so gross- 
artige Wirkungen entfaltet haben, ist an vulkanischer Thatigkeit nicht 
zu zweifeln. Es wiirde sich also fiir die Salsen auf Java ergeben, dass 
sie iiberall da entstehen und entstanden sind, wo aus erldschenden 
vulkanischen Herden Strbrae von kohlensaurem Gas aufsteigen, die 
unter Truramergesteinen begrabenen tertiaren und vortertiaren Moraste 
durchstreichen und deren Producte schlaramfdrraig nach oben fiihren. 
Wenn ich somit auch fiir Java die Meinung von Abich annehrae, so 
berechtigt mich dazu die Uebereinstimraung der geologischen Zustande 
im kaspischen Bezirk rait denen auf Java, von denen ich nur hervor- 
hebe: die Lage der Salsen auf bestirambaren Linien im gesunkenen 
Lande der Erhebungsthaler, im .Bereiche von erloschenen Vulkanen 
nnd an der Grenze der vulkanischen Thatigkeit, wo diese die tertiare 
Formation durchbrochen und verworfen hat; die Gleichheit der Producte, 
als: kohlensaures und Kohlenwasserstoffgas und der unterirdischen Erdol- 
reservoire in Schlammpfuhlen u. s. w. In Grossartigkeit aber iibertrelfen 
die kaspischen Salsen die von Java, woselbst sie nur unbedeutende 
Wiikung aussern. Nur im Westmousson, wenn der Boden durch tropische 
Regen verweicht ist, erheben sich die kleinen Schlammhugel rait Zwil- 
lingsbildung; aber ein folgender Regenguss spiilt sie wieder weg und 
verwandelt sie in einen Schlammpfuhl, aus dera Gasblasen aufsteigen, 
die die Oberflache rait Petroleumhautchen bedecken, welche Pfuhle die 
Rinder wegen ihres Salzgehaltes zur Tranke anlocken. Wenn auch der 
Boden bei einem Paroxismus im Umkreise leicht und wellenformig 
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erzittert, erzeugt solcher weder ausgebreitete noch verderbliche Erd- 
beben, es sei denn, dass man die Erdbeben in dem Kesselthale voa 
Willem 1. zu ihnen zahlt. Die bedeutendsten Schlammvulkaue liegeri 
auf Java im Thale von Demak zwischen dem erloschenen Vulkaue 
Murio und dem Merababoe; bier finden wir: 1. bei Goeboek das ewige 
heilige Feuer, eine Emanation von Kohlenwasserstoffgas, die aus trichter- 
formigen Lochern aufsteigt, in einer Rbhre aufgefangen und angezundet, 
eiiie zehn Fuss hohe Flamme gibt und aus einem bitumiabsen Schiefer 
entspringt; 2. Petroleumquellen; 3. den 150 Fuss hohen Schlammvulkan 
Ngemba: 4. den Schlammpfuhl von Koewoe mit einer Temperatur von 
40° Celsius und einem Kochsalzgehalt von vier Percent. Die Salsen, 
kohlensaures Natron und Jodiumbrunnen, wie auch die fiir die Sache 
so instructive!! Sprudelsteinhiigel auf der Insel Madura liegen zwischen 
dem erloschenen Vulkan von Bawean und dem unthatigen Ardgoeno 
des Tengger. 

Erdbeben in Niederlandisch-Indien in den Jahren 1867, 1869, 
1873 bis 1883. 
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1867 ' 48 2 
i 

6 4 6 9 5 8 
i 
j 2 

i 1 
I 
I 3 

1 
1 ; 
i 5 

. 1869 79 22 8 7 3 9 2 — ' 9 3 ' 9 15 1 / 
1873 63 ' 11 2 5 3 3 1 17 26 10 17 16 5 : 

j 18/4 55 ! 6 2 11 6 1 10 4 17 8 9 3 10 i 
; 1875 63 4 10 21 6 3 11 2 11 2 12 17 2 i 
' 1877 90 10 15 18 14 7 13 1 2 20 7 

t 2 7 ■ 
; 1878 , 74 19 2 6 5 12 12 15 2 1 11 16 9 1 
i 1879 41 1 3 21 4 1 8 3 7 — 10 4 4; 

1880 42 8 12 7 — 5 fs 8 2 12 9 — 9 i 
i 1881 54 5 12 1 3 5 8 17 10 5 9 2 7 i 

1832 
j 

47 6 
1 

15 
i 

2 2 2 1 
i 

1 4 9 , 
1 

5 6 
1 

7 ! 
1 

1 Totale . . . 661 
1 

94 
I 

72 116 
1 

52 57 
i 1 

77 76 92 71 
! 

93 84 72 

Das Gesammt-Totale ergibt daher 960 Erdbeben in 661 Tagen. 

Uebersicht der Zahl der Stellen, auf welchen Ein Erd- 
beben gleichzeitig gefuhlt wurde: 

1 auf 24 Stelien 1 auf 16 Stellen 1 auf 14 Stelien 
2 . 13 j: 2 M 12 „ 1 55 9 5) 

5 « b n 4 )5 7 „ 3 55 6 55 

3 « 5 H 4 55 4 „ 1 55 3 5) 

Erdbeben sind in Indien keine seltene Erscheinung, doch ver- 
ursachen sie im Verhaltniss zur Zahl wenig Schaden; wo dieser aber 
einen bedeutenden Umfang annimmt, liegen die heimgesuchten Ort- 

2* 
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schaften auf einer vulkanischen Spalte. Der geringere Schaden ist aber 
auch zum Theil der Bauart der WohnuDgen in den von haufigen Erd- 
beben heimgesuchten Orten zuzuschreiben, die einstdckig und fest durch 
Anker verbunden sind, so dass sie einen Erdstoss, wenn er nicht zu 
heftig ist, aushalten. 

Die Erdbeben verdienen aber die vollkommenste Aufmerksamkeit, 
einmal weil sie Vorlaufer sind von Ausbriichen, anderseits weil sie 
Licht verbreiten iiber den vulkanischen Zustand von Java. 

Erregt werden sie durch Erdschlipfe, Uruks genannt, Einsturz 
von unterirdischen Kalkhohlen (auf Timor versank eine Cocospalme 
plotzlich in den Grund und der Boden im Umkreise wurde erschuttert, 
welches Ereigniss als Erdbeben gemeldet wurde); durch vulkanische 
Thatigkeit im Herde des einen oder des anderen Vulkans; rein ort- 
liche Erzitterungen durch unbedeutende Dampfausbriiche. Allgemeine 
plutonische Erdbeben von tieferer tellurischer Ursache finden sich in 
den indischen Chroniken nicht aufgezeichnet. Wenn wir an die Stelle 
der Zahlen, welche gleichzeitige Erdbeben anzeigen, die Namen der 
Ortschaften nennen, die gewohnlich gleichzeitig heimgesucht werden, 
lernen wir begrenzte Erdbebenbezirke kennen; als solche sind auf Java 
zu nennen: 

1. der Umkreis des Krakatau, die Kiiste von der Sunda-Strasse; 
2. der Umkreis des Vulkans Gedeh, Nord-Preanger und Beutensorg; 
3. der Umkreis des Vulkans Tjerimai, die Landschaft von Cheribon; 
4. der Umkreis der Zwillingsvulkane Merababoe-Merapie, Mittel-Java; 
5. der Umkreis des Gelungung, Slid-Ost-Preanger und Siid-Cheribon. 
Die Erdbeben der ubrigen Vulkane sind so local und wenig aus- 

gebreitet, dass der Erdbebenkreis nicht bestimmt werden kann. 

Vertheilung von 173 Erdbebentagen innerhalb der 
obigen fUnf Kreise iiber die Monate des Jahres: 
Janner .19 Juli . . .... 2 
Februar .6 August . . . . 8 
Marz . .12 September .... 8 
April . .2 October . .... 46 
Mai . .7 November .... 36 
Juni .11 December . . . . 16 
Demzufolge fallen die meisten Erdbeben in die Regenzeit. Dieses 

Zusammenfallen der Regenzeit und der Erdbeben findet vielleicht eine 
Erklaruug in der schnellen und bedeutenden Zunahme der Temperatur 
des Bodens nach der Tiefe zu in dem Umkreise der Vulkane, flir 
welche beim Bohren der artesischen Brunnen von Batavia fur je 
zwolf Meter ein Grad Celsius gefunden wurde. Beim Bohren nach 
Petroleum, zwei Meilen westlich vom Vulkan Tjerimai, wurde in einer 
Tiefe von 76*5 Meter eine Quelle erschlossen von 52° C. Dieselbe hohe 
Temperatur, nicht unter 50° C., besitzen die heissen Quellen am Fusse 
der Vulkane Karang, Gedeh, Guntur, Kawah-Manoek und auf dem 
Plateau von Pengalengan, die Kraterseen aber sind 90 bis 100 Grade 
heiss. Es muss also in nicht zu grosser Tiefe die Erdwarme so bedeutend 
sein, dass sie das in sie eindringende atmospharische Wasser in Dampf 
verwandeln kann, der in dem verschlossenen, von Spalten und Hdhlen 
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zerrissenen Grunde Erschiitterungen, die localen Erdbeben, erzeugen kann 
und wird, die eben Dur in einem begrenzten Kreise gefiihlt werdeii. 

1. Erschiitterungskreis des Krakatau. 
(Vergl. hiezu Fig. 1 auf vorhergebender Seite.) 

Von 1878 bis 1883 waren an den Kiisten der Strasse von Sunda 
die Erdbeben haufig, vertical, und gleichzeitig wurden sie gefiihlt in 
Borneh, Tellok Betong, Ketimbang, auf Sumatra in Merak, Anger tjeringin 
und Javas erstem Punkte, auf Java im weiteren Kreise zu Benkoelen, 
Kroe, Palembang auf Sumatra; Tegal, Krawang, Batavia, Baitenzorg, 
Serang und Siid-West-Preanger. Eine Ellipse, darch diese Ortschaften 
beschrieben, hat den Krakatau im Centrum, das durch Siid-Preanger 
ziehende Kendanggebirge als stidliche Grenze. 

In diesem Kreise haben Erdbeben stattgefunden: 
1878 in den Monaten Juni, October, November und December; 
1879 „ „ „ Marz, Juni und September; 
1880 „ „ „ September, October und December; 
1881 „ „ „ Marz, April, Juni, August, September, 

Octol3er und December; 
1882 ,5 „ „ Janner und Marz; 
1883 im Mai und die Katastrophe im August. 
Schon im Jahre 1880 hat der Bergingenieur Verbeek eine mit 

jiingerem eruptivem Gesteine angefiillte vulkanische Spalte nachgewiesen, 
die vom Krakatau sUdwestwarts durch die Prinzeninsel und nordost- 
warts nach Ketimbang und den Radja Bassa lief. Die Inseln der Sunda- 
strasse sind Koralleninseln auf vulkanischem Grunde, von den neu 
entstandenen sind zwei schon weggespult. 

Der Bergingenieur Fenema fand bei Telok Betong im Umkreise 
des Vulkans Radja Bassa auf einigen Inseln der Sundastrasse und bei 
Anger kieseligen Schiefer mit Biotit und viel Feldspath, ohne Quarz, 
aber mit Kalkspathadern, ganz so wie er im Centralgebirge von Sumatra 
gefunden wird, ahnlich einem Granittuff, jedenfalls aber alteren Ur- 
sprunges. Es schneiden sich demnach in der Sundastrasse vulkanische 
und plutonische Spalten, auf deren Kreuzungspunkt der Vulkan 
Krakatau steht. Junghuhn sagt schon von Sumatra: „Hier umarmeu 
sich Granit und Trachyt.“ 

2. Erschiitterungskreis'des Vulkans Gedeh. 
(Vergl. hiezu Fig. 2.) 

Die Ortschaften Buitenzorg, Tjandjoer, Soekaboemie und Poeloe- 
sharie am Fusse des Gedeh haben viel zu leiden von Erdbeben; inner- 
halb des Kreises, mit dem sie den Vulkan umkranzen, liegen die heissen 
Schwefelquellen Tjitrap, Tjipannas, Tjikoppo, Tjimandidi u. s. w. und be- 
weisen, dass der vulkanische Herd die ganze Grundflache des Gedeh umfasst. 

Eingeschlossen wird dieser Bezirk im Silden, Westen und Norden 
durch tertiare Bergzuge, im Oiten aber begrenzt durch das Plateau 
von BandoDg, so dass er ein 6 Meilen breites, 24 Meilen langes Kessel- 
thal bildet, in dessen Mitte sich der Gedeh als riesenhafter Eruptions- 
kegel erhebt. 
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Im Westen des Gedeh treten im Flusse TjimaDgung die alteren 
Schiefer von Tellok Belong wieder zu Tage, streicben also durch West- 
Java. In diesem Kreise warden Erdbeben gefuhlt: 

1867 in den Monaten Marz and December; 
1869 im Monate Marz; 
1873 in den Monaten Janner and October; 
1874 im Monate Janner; 
1875 am 28. Marz; 
1878 am 19. October; 
1879 vom 28. bis 30. Marz; 
1880 im Monate September; 
1881 „ 

Scbwer war das Erdbeben vom 28. Marz 1879. Am Abend des 
28. Marz warden die ersten Erdstosse za Tjandjoer gefuhlt, welche 
unter stetiger Zunahme die ganze Nacht anhielten, so dass am Morgen 
des 29. alle RegierungsgebJude theils eingesturzt, theils scbwer be- 
schMigt waren. Die Erderschiitterungen dauerten bis zum 30. fort 
and waren so heftig, dass die Menschen sich mit Muhe auf den Beinen 
hielten and sieben den Tod fanden. Gleichzeitig warden am Abend 
des 28. and in der Nacht die Stdsse gefuhlt zu Tjipannas, Sindanglaya, 
Gadok, Soekaboemie, Buitenzorg, Poeloesharie. Etwas spater zu Ban- 
dong, Soemedang, Limbangan, Batavia, Bantam, Krawang, Cheribon, 
Tegal, Tellok Belong, Anger, Serang. IJnbegreiflicherweise wurde das 
Garoetthal nicht beruhrt. 

3. Erschutterungskreis des Vulkans Tjerimai. 

(Vergl. hiezu Fig. 2.) 

Als ein freistehender Kegel erhebt sich der Vulkan Tjerimai aus 
der Flache des Residenzbezirkes Cheribon, der denn auch seinen Er- 
schiitterungskreis bildet. Im Westen des Tjerimai zieht ein Kalkgebirge 
mit nackten, wie von Seewogen angenagten Felswanden von Norden 
nach Suden und Osten, zwischen ihm und dem Vulkan lauft ein breites, 
tiefes Thai nach Siiden, einer See-Enge gleichend. Im Suden des Kegel- 
berges ziehen einige parallele Hdhenzuge von West und Nord nach 
Ost und Slid; im mittleren erhebt sich der Berg Pugah, auf dessen 
Gipfel kdrniger Diorit zu Tage tritt. 

Im Thale liegt der Schlammvulkan Uhjah mit salzigem Wasser 
und Schlamm. Im Osten unterteufen die tertiaren Lagen den Tjerimai 
und sind bedeckt mit vulkanischen AuswUrflingen. Hier entspringen 
auch vier warme Quellen mit einer Temperatur von 40° Cels., jene 
bei Sangurip ist eiue Schwefelquelle, die bei Kuningan ein Sauerliug, 
der oft so viel Kohlensaure entwickelt, dass sie den Badenden nach- 
theilig, selbst gefahrlich wird. Im Westen des Bergfusses liegt die 
Kohlensaure-Fumarole Goea djagalan und die oben erwahnte angebohrte 
heisse Quelle. Diese heissen und Petroleumquellen, der Schlammvulkan 
und die gegen den Tjerimai einfallenden tertiaren Schichten beweisen, 
dass er inmitten eines gesunkenen Kesselthales steht und fruher ringsum 
von der See umspiilt wurde. Er gleicht in der That einer von einem 
Festungsgraben umgebenen Ritterburg. Wenn wir den Kessel den 
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engeren Erschiitteningskreis nonnei), zeicrt die Ileftigkeit der Erdbeben 
Kuningan als Centrum an, z. B. irn Jahre 1875 in den Monateri Janner, 
Februar und Juni; 1874 im Janner und Mai; 1875 vom October bis 
187() Ende Februar; 1878 im Marz; 1879 in den Monateri Mai und No¬ 
vember; 1880 in den Monaten Februar, Juni und September; 1881 im Mai. 

Erwahnung verdient das lang anhaltende Erdbeben von 1875. 
Nach vorangegangenem, unterirdisch rollendem Donner wurden am 
25. October, Morgens 6 Uhr, zu Kuningan die ersten Stosse gefiihlt, 
die, bis Mittags 12 Uhr an Heftigkeit zunehmend, sich fiinfmal wieder- 
holten und so schwer waren, dass die Menschen sich rait Miihe auf 
den Beinen hielten und welche in der ganzen Ausdehnung des Regie- 
rungsbezirkes Cheribori gefiihlt wurden. Die nachfolgenden Erschiitte- 
rungen vertheilen sich auf 

7 Tage im October mit 25 Erschiitterungen, 
15 „ „ November „ 30 n 

10 „ „ December „ 11 w 
9 „ „ Janner „ 9 « 
0 » „ Februar „ 6 v 

Von weiteren Tremores wurde keine Notiz geuommen. 

Bei der genauen Aufzeichnung wurde dem Stande des Mondes 
Rechnung getragen, aber kein Einfluss bemerkt weder auf die Zahl 
noch auf die Heftigkeit der Erdstdsse. Dass aber das Erdbeben mit 
der Thatigkeit des Tjerimai zusammenhing, bewies ein Erdschlipf an 
dem stiddsflichen Abhange, bei dem einige tausend Baugriinde ver- 
wiistet wurden. Ausserhalb Cheribon wurde das Erdbeben als leichte 
horizontale Bewegung gefiihlt zu Tegal, Banjoemas, Preanger, Buiten- 
zorg und Batavia. 

4. Erschiitterungskreis Merababoe-Merapie. 

(Vergl. hiezu Fig. 3 imd 4.) 

Der Landstrich, der diesen Kreis umschliesst, ist ein weiter Berg- 
kessel, eingeschlossen im Norden durch das Kendenggebirge mit dem 
Berge Ungaran, im Siiden durch das Goenoeng^Kidoel-Suder-Gebirge. 
Tiefgrundbohrungen haben ergeben, dass beide der tertiaren Formation, 
gehoben durch Trachyt, angehdren. 

Den Westen begrenzt der Fluss Progo, an dessen westlichem Ufer, 
im Serajoegebirge, durch den Bergingenieur F e n e m a die alte Schiefer- 
formation, Glimmerschiefer, nachgewiesen ist. Den Osten des Kessels 
schliessen vulkanische und tertiare Auslaufer. Mitten in diesem Becken 
steht der Zwillingsvulkan Merababoe-Merapie und theilt den Kessel 
in ein ndrdliches und siidliches Thai. Beide Thaler sind geologisch 
so verschieden, dass jeder fiir sich abgehandelt werden muss. Das 
nbrdliche Thai zwischen dem Merababoe und Goenoeng-Kending ist 
eine kesselformige Tiefebene, deren Form annehmen lasst, dass sie 
einst das Mare des Merababoe war, jetzt aber bedeckt ist mit einer 
festen Erdkruste, die auf einem unterirdischen Moraste schwimmt, von 
welchem der Morast Rawah Penning iibrig geblieben ist, wahrend die 

.Ttthrbunh d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. Fr. Schneider.) 3 
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schwimmende Scholle das Flach- und Tiefland von Ambarawa, die Feste 
Willem L und Banjoe biroe (Blauwasser), tragt. Zii dieser Anschauung 

O'* 

kain ich 1856, als ich sah, dass die Kugeln des schweren Geschiitzes, 
wenn sie tiefer als einen Meter in den Grand sclilugen, ins Bodenlose 
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ver&ankeu, jsowie, class aucli die schweren Festungsgebaude, obwohl auf 
Pfahleii gebaut, langsam in die Tiefe sinken. Einen letzten Beweis 
geben die wellenformigen Erdbeben; in alien Berichten werden sie mit 
einein vvogenden Meer vergliclien. Icli erwahne: 

1860 wurde die Niederueg bei Banjoe biroe mit Scblamm iiber- 
stronit, wahrend zu gleicher Zeit der Merababoe Steine und Asche 
auswarf. 

1865 lingen die Erderschiitterungen im Monate Mai an und endeten 
mit dem schweren Erdbeben vom 15. Juli, w^elches grossen Schaden 
anrichtete. 

1868 werden wellecformige BeweguDgen von Willem 1. und Banjoe 
biroe gemeldet. 

1872 wurde die Flache von Ambarawa und das augrenzende Land 
der Kadoe von einem schweren Erdbeben heimgesucht. 

1873 wurden Erschiitterungen in den Monaten August und No¬ 
vember wahrgenommen. 

1879 waren die Bewegungen des Bodens anhaltend von Marz 
bis Junr. 

1881 wil’d von leichten Erdstdssen gesprochen. 
Alle diese Erdbeben waren local, auf das nordliche Thai Kadoe, 

Ambarawa und Solotiga beschrankt, so dass man in Solo, Klatten und 
Djokja dieselben nicht bemerkte. 

Erdbeben vom 15. Juli 1865: Am Morgen des 15. Juli 1865 
wurde die Garnison zu Willem L und Banjoe biroe durch ein Erdbeben 
erschreckt., Abends um 6 Uhr nahmen die Bewegungen des Bodens 
so bedrohlich zu, dass die Soldaten die Kasernen verliessen und unter 
freiem Himmel campirten. Nachts um 2 Uhr 40 Minuten folgten so 
schwere und ftirchterliche Erschiitterungen, dass die Mauern der Ge- 
baude in Willem 1. grosse Risse bekamen und die Kasernen, sowie 
das Pulvermagazin im Reisfelde bei Banjoe biroe einstiirzten. 

Trotz der gewaltigen Erschtitterung wurde das Erdbeben ’■weder 
in Djokjokerto noch in Klatten geftlhlt. Die Richtung der Bewegung 
konnte nicht ermittelt werden, es war eben die eines wogenden Meeres, 
doch glaubte man, dass sie von der Rawah Penning ausgegangen sei. 

Der Oberbergingenieur v. Dyk berechnete die Ellipse und setzte 
das Centrum an den Abhang des Merababoe zwischen ihm und dem 
Fusse des Telomogo in die Nahe der Rawah. 

Erdbeben vom 10. October 1872: Der erste officielle-Bericht aus 
Willem I. lautete: Heute, den 10. October, wurden zwei wellenformige 
Erdbeben wahrgenommen; sie schienen aus Rawah zu kommen. 

Im Schlussbericht wird gemeldet: In den ersten 24 Stunden wieder- 
hoiten sieh die Erschiitterungen vom {?) 23. bis zum 28. October 57raal 
und wurden gefiihlt in der Abtheilung Ambarawa auf 119 Stellen, in 
der Abtheilung Solotiga auf 51 Stellen und in der Residenz Kadoe 
auf 109 Stellen, zusammen auf 279^ Stellen, alle gelegen innerhalb des 
Kesselthales. Im stidlichen Thale zu Djokja und Klatten wurde es nicht 
bemerkt. Der Oberbergingenieur v. Dyk bestimmte das Centrum der 
Ellipse vier Kilometer nordlich vom Telomogo naher der Rawah Penning 
und Banjoe biroe. Obige Facta lassen mich den Erschiitterungskreis 
von Willem I.-Merababoe von dem des Merapie trennen und sein Centrum 

3* 
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in die Nahe der Piawah verlegen, aus welcher Schlammausbriiche die 
Ebene von Ambarawa bedrohten. Das sudliche Thai zwischen deni 
Abhange des Merapie und dem Goenoeng-Kidoel ist ein Langstlial, 
dessen Sohle dem tertiaren Gebirge entlang lauft und den Ursprung 
des Soloflusses bildet. Vom sudlichen Abhange des Merapie laut'en 
Strome verharteter Lava, bei Klatten mit prachtigen Angitkrystallen, 
von Geidll und Sand bei Tjandie, Sewoe und Montilan dem Thale zu ; 
tiefe Spalten schneiden nicht nur den Abhang, sondern auch die Kalk - 
berge des Goenoeng-Kidoel. Im SUden von Brambanar ist ein soldier 
Spalt mit wasserhellen, strahligen Kalkspathkrystallen besetzt. Im Siid- 
Osten, im Siiden von Tjepper, findet sidi massiger Phonolith mit Blasen, 
die inwendig dick iiberzogen sind mit wasserhellem Hyalith. Beitet man 
den Abhang des Merapie bergauf, so lassen die hohien Kellertdne 
vermuthen, dass man iiber Hdhlen reitet. 

Erdbeben in diesem Thale sind gemeldet von: 
1867 am 10. Juni, ausgebreitet iiber ganz Java; 
1869 war der Merapie vom 28. Mai bis in den Juni thatig und 

warf Asche und Steine aus. Erschiitterungen warden nur am Fusse 
des Berges zu Montilan, Tempel Tjandie sewoe, Klatten und Bogolalie 
wahrgenoniinen; 

1873 am 14. August leichtes Erdbeben zu Djokjakerto, Tjandie 
sewoe und Klatten; 

1874 am 28. Marz Erdbeben zu Klatten, Brambanar, Djokjakerto; 
1875 wiederholten sich Erdbeben zu Djokjakerto und Klatten; 
1877 warden Erschiitterungen gefiihlt zu Klatten und Djokjakerto 

in den Monaten Februar, Juni und October; 
1878 wiederholten sich die Erdbeben im August und November 

und 1879 in denselben Monaten; 
1880 fielen die Erschiitterungen in die Monate Juni, August und 

September; 
1881 im August; 
1882 erneute Thatigkeit des Merapie, die noch im Jahre 1884 

anhalt. 
Bei den Meldungen der Erdbeben sind meist nur die von Klatten 

und Djokjakerto erwahnt, well sie allein auf officiellen Berichten be- 
ruhen. Erschiitterungen zu Bogolalie, Brambanar, Tempel u. s. w. 
miissen entweder durch Nachfrage bei den Eingebornen eruirt werden 
Oder sind nur Zeitungsberichie; so viel steht aber fest, dass 17mal 
gleichzeitig Erdbeben in Passer Gedeh, im Siiden von Djokjakerto, zu 
Djokjakerto selbst, zu Tjandie sewoe, Tempel und Klatten stattfanden. 

Erdbeben vom 10. Juni 1867: Eines der schwersten und am 
meisten ausgebreiteten Erdbeben auf Java war das vom 10. Juni 1867. 
Es weckte die Bewohner von Djokjakerto um 4 Uhr 20 Minuten Morgens 
aus dem Schlafe und war so heftig, dass die meisten steinernen Hauser 
einsturzten, wobei 500 Menschen umkamen; im chinesischen Quartier 
warden allein 80 Leichen unter den Triimmern begraben gefunden. 
Ebenso hatte es in dem drei englische Meilen siidlicher gelegenen 
Marktflecken Passer Gedeh gewiithet und 236 Menschen geiddtet. Die 
grdsste Verwustung zeigte Tjandie sewoe bei Brambanar; der alte 
Rindutempel war eingesturzt, ein grosses Stuck Reisland in die Tiefe 
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versunkeii, die Erde spaltete sicli uiid sticks Uauch und Dampf aus, 
und alle Quelleii versiegteii. Der grosse Postweg zwischen Djokjakerto 
und Klatten hatte tiefe Risse bekommeii. 

Zu Klatten stiirzten die Casernen, Ofliciersvvohnungeii und einige 
Fabiiksgebaude in der Niibe ein ; dasaelbe Schicksal theilte Bogolalie, 
Ampel, Tempel und Montilan. Mit der Entfernung von Tjandie sewoe 
nabra die Heftigkeit und Verwiistung ab. Aus den Zeiten der Wabr- 
nebinung zu Bantam, Batavia, Buitenzorg, Preanger, Kravvang, Cberibon, 
Tegal, Peka, Longang, Bageleen, Banjoemas, Djokja, Kadoe, Samarang, 
Renibang, Soerabaya, Kedirie, Solo, Madioen, Passeroean, Probolingo, 
Bezoekie, Kanjoewangie wurde die Umgegend von Djokjakerto, der Euss 
des Mirapie, als Centrum des Erdbebens nachgevviesen. Ausser der 
strahlenfdrmigen Ricbtung im grossen Ganzen ist im engeren Kreise 
eine von Nord-Ost nach Siid-West, von Tjandjie sewoe nacb Djokjokerto 
und Passer Gedeb, gericbtete Linie anzunehmen, die einer vulkanisebeii 
Spalte, einem unterirdiscben Lavastrome entsprecben wiirde. Seit der 
Prevision de Launy’s ist in Indien die Aufmerksamkeit Aller auf den 
Merapie gericbtet, der eigentlich seit 1822 in Thatigkeit ist, und zwar 
Ausbriiche hatte im December 1822 und 1832, September 1846—4‘J, 
1865, 67, 69, 72, 79 und wieder mit einem neuen Ausbruche drobt. 
Sein Verhaltniss zum Merababoe ist das eines jiingeren Binders, d. h. 
eines parasitischen Kegels, aufgeworfen nach Verstopfung des Kraters 
Merababoe. 

Dafiir spricbt, dass der Merapie durch den Fuss des Merababoe 
unterteuft ,wii’d, indem die Auswurflinge des Merapie den Fuss des 
Merababoe bis zum Verbindungssattel bedeckea. Eine constante Ver- 
auderung im alien Krater des Merapie zeigt sich im Aufbaue eines 
inneren Eruptionskegels aus Lavabrocken, der, wenn er den Kraterrand 
uberragt, wieder weggeblasen wird und die Lavatriimmerstrome erzeugt, 
die am sudwestlichen Abbange zu Thai laufen, wie solches 1865, 1872 
und August 1884 geschab. Die folgende Skizze (Fig. 4) zeigt den 
Merapie in diesen beiden Entwicklungsphasen: ohne inneren Eruptions- 
kegel, wie er sich im April 1872 darstellte und mit diesem, also im 
Stadium des Aufbaues, aus dem Jahre 1883. 

Seit 1881 baut sich wieder ein solcher Kegel auf; im December 1883 
hatte er eine Hbhe von 132 Meter und ist bis Juni 1884 um 6 Meter 
gewachsen. Er besteht aus augitischer Lava; an seinem Fusse liegen 
Solfataren und Fumarolen, die so vie! Dampf ausstossen, dass der Gipfel 
des Berges oft unsichtbar wird. Die Vermuthung eines bevorstehendeu 
Ausbruches ist darum nicht unbegriindet. Sei dem wie ibm wolle, 
so darf ich doch meine Meinung nicht zuruckhalten, dass die lineare 
Gewalt der Erdbeben von Tjandie sewoe iiber Djokja nach Passer Gedeh 
auf eine unterirdische Spalte deutet, in welcber sich die Thatigkeit 
des Merapie aussert und aus welcher sich, wenn einmal der Krater- 
mutid des Vulkans verstopft wird, ein neuer Kegel erheben wird zwischen 
Klatten, Tempel, Tjandie sewoe und Djokjakerto. Analoges zeigt uns 
die Karte bei den Vulkanen Dieng Sindero und Sumbing. Aus allem 
Obigen aber leuchtet ein, dass die Erdbeben in Mil tel-Java verursacbt 
werclen durch den vulkanischen Herd des Merapie. 
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5. Erschiitterungiskreis Garoet-Geluiigung. 

(Vergl. biezu Fig. 2 auf pag. 15 iind die nachfolgtnde Fig. 5. 

Diesem geologisch so interessanten Kreise ist die WiirdiguDg uoch 
nicht geworden, die ihm zukommt; auch mir war es noch uicM vei- 
gdnnt, ihn za besuchep. Er bildet eine deUafdrniige Ebene, dereo 

Scheitel im Westea im vulkanischen Gebirge, deren Basis im Osten 
im niederen Flachlaiide liegt. In der nordostlichen Ecke liegt das 
Kratermeer Telagabodas mit seinem weissen Wasser, auf dessen ndrd- 
lichem, zum Gebirge aufsteigendem Ufer die Fumarole Padjagalan, 
Schindanger, so viel kohlensaures Gas aushaucht, dass der Fleck mit 
todten Thierkdrpern bedeckt ist, deren Weichtheile nicht verwest, deren 
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Knochen aber vermodert sind. Im Siidwesten vom Meere tritt der 
Vulkan Guntur aus dem Goenoeng-agung, bekaunt durch iiberreiche 
Aschenauswilrfe; sein westlicber Auslaufer stosst an den Fuss des 

Vulkans Pepandagan, bekannt durch die fiirchterliche Katastrophe von 
1772, bei welcher die Ebene von Garoet mit Schlamm uberstrbmt 
wurde. Vom Pepandagan, der sich an das sudliche, aus dem Preanger 
kommende tertiare Gebirge lehnt, zieht das vulkanische Gebirge nach 
Osten zum Vulkan Tjikorey, der sieh wieder nach Osten abflacht, und 
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hildet die siidliche Seite des Dreiecks. In der siidostlichen Ecke. im 
Tieflande, liegt die Salse Tassik Malajoe und nordwestlich von ihr steht 
der Vulkan Gelungung, der die Flache mit Schlamm uberschwemmte 
und verwustete. Am Fusse der vullJanischen Hohenzuge entspringen 
zahlreiche heisse Quellen. Innerhalb des Dreiecks laufen langs der 
ndrdlichen Seite: 

j. der Fluss Tjimanoek, der in die Java-See; 
2. der Fluss Tjiwoelan an der siidlichen Seite, der in den indischen 

Ocean miindet; 
3. der Fluss Tjitandai langs der dstlichen Seite bis Tassik Malajoe, 

wo er, nach Osten einbiegend, sich in den indischen Ocean stiirzt. An 
der Aussenseite der siidlichen Seite zieht das tertiare Gebirge, aus 
West-Preanger kommend, nach der Ebene von Banjoemas. Im Norden 
des Guntur lauft der Goenoeng-agung nach Nordosten und die Basis 
des Dreiecks begrenzen die nach Siiden laufenden Kalkberge von 
Cheribon. Das sich nach Osten senkende Tiefland besteht aus alluvialem 
Triimmergestein und vulkanischen Schlammgebilden und scheint frtiher 
eine Seebucht gewesen zu sein. Wohl nirgend anders findet man in 
solch kleinem Baume fiinf Vulkane, Salsen, heisse Quellen und Fuma- 
rolen zusammengedrangt. Die Erdbeben dieses Bezirkes haben einen 
localen Charakter und breiten sich linear langs der tertiaren Gebirgs- 
ztige aus; der lose Grund und Boden scheint einer centralen Ausbreitung 
entgegen zu wirken. Die Erdbeben, die langs Manondja nach Banjoemas 
ausstrahlen, waren dem Pepandagan, Tjikorey und Gelungung, jene, 
welche iiber Tjiawie nach Nordosten streichen, dem Guntur zuzu- 
schreiben. 

Da ich diesen District nicht besucht habe, beschranke ich mich 
auf die Aufzahlung der Erdbeben: 

1865 im December, gleichzeitig wahrgenommen zu Singaparna, 
Mangoeredjo, Manondja; im October zu Mangoeredjo, Tjiamis in Che- 
ribon und Banjoemas; 

1869, 8. Marz: Tjikadjan, Mangoeredjo, Manondja, Tjiamis; 
8. October: Mangoeredjo, Manondja, Tjiamis; 

1872, Janner: Garoet, Tassik Malajoe, Tjiawie; 
1873, Janner: Garoet, Tassik Malajoe; 
1874, Janner und April: Mangoeredjo, Manondja, Tjiamis, Bandjar 

negara und Banjoemas; 
1875, Februar: Mangoeredjo, Tjiamis, Banjoemas, Bandjar 

negara; 
1877, Janner: Garoet, Tassik Malajoe und Tjiawie; 
1878, Mai, Juli und November: Garoet, Tassik Malajoe, 

Tjiawie; 
1879, Februar: Garoet, Tassik Malajoe, Manondja und Bageleen ; 

8. October: Garoet und Tassik Malajoe; 18. October: Garoet und 
Tassik Malajoe; 

1880, 20. Marz: Tassik Malajoe, Manondja, Tjiamis; 20. Juni: 
Garoet, Tassik Malajoe, Bageleen; 1. September: Garoet, Tassik Malajoe, 
Manondja, Bageleen ; 

lb81, August und September: Garoet und Tjiawie; 
1882, Mai: Garoet, Tassik Malajoe, Tjiawie. 
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Dass Ost-Java wenig voq Erdbeben zu leiden hat, erhellt aus 
der Thatsache, dass es nur mit vier Perceot bei der oben erwahnten 
eilfjahrigen Periode betheiligt ist. Dieses Gliick dankt es seiner geolo- 
gischen Beschaffenheit. Es ist namlich der westliche und sUdwestliche 
Theil ein gesunkenes Thai, dessen Grand und Boden aus Alluvium, 
vulkanischem Geroll und Schlamm besteht. In einer Tiefe von 100 Meter 
wurde eine alte Strandlinie erbohrt; unter ihr lagen abermals mehr 
als 100 Meter Schlammgebilde, festes Gestein konnte nicht erreicht 
werden. Die Ostgrenze dieses Alluviums ist das vulkanische Massen- 
gebirge des Tengger mit den Vorbergen Kawie und Kloet, dem Centrum 
der Vulkane Ardgoenoe, Bromo, Semeroe und den Auslaufern des 
Lamongan. Die Erdbeben sind denn auch nichts anderes als leichte 
Erschutterungen des einen Oder anderen dieser Vulkane, namentlich 
des Kloet und Lamongan in Verbindung mit dem Tengger. 

Erdbeben des Kloet. 

Diese Erschutterungen strahlten aus: 
1864, am 4. Janner von Kedirie nach Madioen, Soerabaya, Tengger, 

Passeroean. (Anmerkung: Ich nenne nur die Districte, Residentien, 
nicht die einzelnen Ortschaften; wenn Kedirie genannt wird, ist stets 
Blitar der am empfindlichsten betheiligte Ort.) 

1873, am 1. August von Kedirie nach Passeroean, Tengger, 
Malang, Probolingo, Bezoeki; 2. November: Kedirie, Madioen, Probolingo. 

1880, 15. Juli: Kedirie, Sgerabaya, Passeroean, Probolingo, Bezoeki. 
1881, December: Kedirie, Blitar, Madioen. 
1882 allein Kedirie, Blitar. 

Erdbeben des Lamongan. 

Die leichten Erschutterungen des Kegels bei den Ausbruchen sind 
nicht beriicksichtigt. 

1874, am 21. August von Probolingo nach Loemadjang, Bezoeki, 
Passeroean. 

1875, am 21. Juni von Probolingo nach Loemadjang und Bezoeki. 
1882, am 4. August von Probolingo nach Loemadjang und Bezoeki. 
1883, am 7. December von Probolingo nach Loemadjang, Passeroean, 

Soerabaya und Kedirie. 
Die von Mittel- und West-Java nach Ost-Java mit strahleiiden 

Erschutterungen sind nicht erwiilmt. 

Karimon-Djawa-Inselii. 

Von den 661 meiner Arbeit zugrunde gelegten Erdbeben kaun 
das vom 26. Juni 1874 nicht der Thatigkeit eines Vulkans auf Java 
zugeschrieben werden. Die ausseren Grenzen seiner Ellipse waren: 
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Lingga, Palembang, Benkoelen auf Sumatra, Batavia, Buitenzorg, 
Baujoernas, Djokjakerto, Madioen, Patjitan, Kendangan auf Java, Bima, 
Baujermassiug, A'moeutay und Singkawan auf Borneo mit einer Lange 
von 210 und einer Breite von 160 geographischen Meilen. Im Centrum 
dieser Ellipse liegen keine Vulkane, wohl abet in dessen Nahe, die 
Inseln von Karimon-Djawa; diese liegen 15 Meilen nordwestlich vom 
ausgestorbenen Vulkan Murioh; die Verbindungslinie der Inseln nach 
dem Murioh trifft in ihrer Verlangerung auf den Vulkan Lawoe. Eine 
zweite Linie, von den Inseln nach dem ausgestorbenen Vulkan Ungavan 
gezogen, trifft in der Verlangerung die Vulkanlinie Merababoe-Merapie. 
Eine dritte Linie, vom Krakatau nach dem ausgestorbenen Vulkan der 
Insel Bawean gezogen, schneidet die Inseln Karimon-Djawa; sie liegen 
also auf einem Kreuzungspunkt vulkanischer Linien, vielleicht Spalten. 
Wie aus den Erdbeben zu ersehen ist, verbreiten sich diese langs den- 
selben Linien auf Java. 

Die Erdbeben strahlten aus: 
1821, im September, von Japara nach Samarang, Magelan, 

Djokjokerto; 
1867, am 10. Juni, wurde das Erdbeben, von dem Merapie aus- 

gehend, zu Japarie und Pattie wahrgenommen; 
1869, am 16. Janner, strahlten die Erschiitterungen von Japara 

liber Kedirie nach Solo und Patjitan aus; 
1875 aber tiber Pekanlongang nach Banjoemas; 
1880 bewegten sie sich von Pattie tiber Madioen nach Patjitan; 
1881 wieder tiber Madioen nach Patjitan. 
Aus diesen Thatsachen drangt sich die Vermuthung auf, dass 

die Inseln auf einem submarinen Vulkane liegen. 



. Ueber den Lias der Rofan-Gruppe. 

Von Dr, Carl Diener. 

In Nr. 11 der „Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt“ 
vom 30. Juni 1884 veroffentlichte Herr H. Lechleitner in Marburg 
einige Mittheiluogen iiber den geologischen Bau der Gebirgsgruppe des 
Sonnwendjoches im Unter-Innthale, unter welchen namentlich 
eine kurze Notiz, die Liasbildungen derselben betreffend, Interesse zu 
erregen geeignet war. Insbesondere liess die auffallende Bemerkung, 
dass zwischen dem rhatischen Dachsteinkalk und dem „weissen Lias, 
der mit geringen Ausnahmen die hochsten Grate des Sonnwendjoches 
zusammensetzt", eine Grenzlinie nicht zu bestimmen sei, die Annahrae 
zu, dass es sich hier um Lagerungsverhaltnisse handeln diirfte, wie 
sie den Hierlatzschichten des Dachsteiuplateaus und des Todten Gebirges 
eigenthiimlich sind. Auf Wunsch des Herrn Oberbergrathes v. Mojsi- 
sovics, der eine genauere Untersuchung dieser Verhaltnisse als dan- 
kenswerth bezeichnete, begab ich mich Mitte September verflossenen 
Jahres persbnlich an Ort und Stelle. Meine Excursion fiihrte mich 
von Jenbach iiber Wiesing, die Scherbenstein-Alpe, Altbtichl-Alpe und 
Gruberlacken-Alpe auf den Gipfel des Rofan (2257 Meter), Der Abstieg 
wurde vom Grat des Rosskopf^) (2226 Meter) gegen den Grubensee 
genommen, hierauf die Einsattlung zwischen Grubenspitze und Rosskopf 
tiberschritten, das Kar zwischen Spieljoch und Rosskopf besucht und 
endlich uber die Mauritz-Alpe der Riickweg zum Achensee genommen. 
Die Ergebnisse dieser Excursion sollen den Gegenstand der nachfol- 
genden Schilderung bilden. 

Wahrend des monotonen Aufstieges zur Scherbenstein-Alpe bewegt 
man sich fortwahrend zwischen den wallartigen Massen des Haupt- 
dolomits und des rhatischen Dachsteinkalkes, welche im grossen Ganzen 
eine ausgedehnte Wblbung bilden, deren siidlicher Schenkel an der 
Haidachstellwand (2134 Meter) noch ziemlich flach, an der Lachwald- 

Hinsichtlich der topographischen Details des in Rede stehenden Gebirgs- 
stockes verweise ich, da die Specialkarte diesbeziiglich durchaus unzureichend ist, 
auf die Karte der Rofan-Gruppe vou Dr. K. Haushofer in der „Zeitschrift des 
deutschen und osterreichischen Alpen-Vereines“ 1876, Bd. YII, ferner auf die Auf- 
satze von Th. Trautwein (ibid. Bd. II, Abtheil. II, pag. 18 fif. und Bd. VII, pag. 88 ff.). 
Dr. K. Foltz (ibid. 1877, Bd. VII, pag. 142 ff.) und Giimbel (ibid. Bd. XI, iSsO, 
pag. 1 ff.). 
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spitze (1954 Meter) jedoch bereits mit betrachtlicher Steilheit — soweit 
bier uberhaupt noch Schichtung erkennbar ist — gegen SW eiofalleD, 
wie dies bereits in alteren Arbeiten, z. B. bei Pichler und v. Moj- 
sisovics^), wiederholt Erwahnung gefunden hat. Die Kbssener 
Schichten, welche auf der Nordseite der Rofan-Gruppe eine so regel- 
massige zusammenhangende Einlagerung im Dachsteinkalk bilden, fehlen 
bier vollstandig und mit ihnen zugleich jene malerischen Terrassen 
einer Ampmoos-Alpe Oder eines Zireiner Sees, die zu den hervor- 
stechendsten Charakterziigen der nbrdlichen und nordostlichen Gehange 
des Sonnwendjoches zahlen. 

Den ersten Blbcken von Liaskalk begegnet man oberhalb der 
Altbuchl-Alpe, und bald darauf zeigen sich auch in der steileren Thal- 

Schematischer Durchschnitt durch eine mit Lias- 
bildu.ngen erfiillte „Tasche“ im Dachsteinkalk. 

a = Dachsteinkalk. 
& = Breccie von Crinoidenkalk und Dachsteinkalk. 
c — Crinoidenkalk. 
d = Bother Ammonitenkalk. 

stufe, welche das Gehange zwischen der Altbiichl-Alpe und Gruberlacken- 
Alpe unterbricht, bereits grbssere Partieen anstehenden Gesteins. Eine 
breite, trichterfbrmige Vertiefung (siehe die beistehende Figur) erscheint 
hier in die fast horizontal liegenden Banke des Dachsteinkalkes ein- 
geseukt und ausgefiillt mit einer ungeschichteten Masse von rothem, 
Ammoniten fuhrenden Kalk, welcher gegen die Bander der Vertiefung zu 
in einen lebhaft hellroth gefarbten Crinoidenkalk und zuletzt in eine 
Breccie tibergeht, die theils aus Crinoidenkalk, theils aus eckigen Frag- 
menten und Trummern des Dachsteinkalkes besteht. Hat man den 
Riegel oberhalb der Altbtichl-Alpe an seiner — hydrographisch — 
linken Seite erstiegen, so betritt man den Kessel der Gruberlacken- 
Alpe, dessen Boden wieder mit zahlreichen Blbcken und vereinzelten 
anstehenden Denudationsrelicten von Liaskalk bedeckt ist. Hier kann 
man deutlich alle Uebergange des rothen Crinoidenkalkes mit den 

b „Beitrage zur topischen Geologie der Alpen." Jahrbuch d. k. k. geol. Beichs- 
anstalt 1871, Bd. XXI, Heft 2, pag. 197. 



[3] Ueber den Lias der Rofan-Gruppe. 29 

charakteristischen Brachiopoden der Hierlatzschichten zu einem hell- 
rothen, Gasteropoden fiihrenden Kalkstein und zu einem dichten, rothen 
Ammonitenkalke Oder aber zu einem grauen, hornsteinreichen Spongien- 
kalk beobachten. Beide Facies sind durch zahlreiche Uebergange mit 
einander verbunden. Oft sieht man, wie die rothen, dichten Liaskalke 
allmalig immer hornsteinreicher werden und endlich in reine Hornstein- 
banke iibergehen, wie andererseits wieder in einem scheinbar reinen 
Blocke von Hornstein noch Knollen von Crinoidenkalk eingeschlossen 
sind, derart, dass iiber die Zusammengehorigkeit beider Bildungen bier 
kein Zweifel bestehen kann. Lechleitner hat ubrigens vollkommen 
Recht mit der Bemerkung, dass an keiner Stelle eine Ueberlagerung der 
einen Faciea durch die andere zu constatiren sei. Beide treten stets nur 
nebeneinander auf, und dtirften es voraussichtlich bathymetrische 
Unterschiede gewesen sein, welchen dieselben ihre Differenzirung ver- 
danken. 

Die Gruberlacken-Alpe liegt uberaus malerisch an eine senkrechte 
Felswand von Dachsteinkalk hingelehnt, welche den Kessel um beilaufig 
30 Meter uberragt. Zur Linken fallen die Hange der Haidachstellwand 
(2134 Meter) und Grubenspitze gleichfalls mit betrachtlicher Steilheit ab 
und lassen nur einen schmalen, klammartigen Durchgang fiir den Pfad, 
der in das oberste Ear am Fusse des Rofan fiihrt. Es reicht dieses 
Vorrecht jener Felsenge in eine geologisch gar ehrwurdige Zeit zurtick. 
Boden und Gehange jener Klamm sind namlich durchzogen von zahl- 
reichen Schmitzen und Kluftausfiillungen des rothen Crinoidenkalkes 
der Hierlatzschichten, deren Auftreten hier in der Sohle und an den 
Wanden deS Engpasses ohne die Annahme einer Uebereinstimmung des 
praliassischen Reliefs desselben mit dem gegenwartigen durchaus un- 
erklarlich bleiben musste. Weitere Argumente fur diese Thatsache 
begegnen uns nunmehr auf unserer Excursion auf Schritt und Tritt. 
Da wir jedoch die in dieser Hinsicht instructivsten Aufschliisse in dem 
Ear zwischen Spieljoch (2237 Meter) und Rosskopf (2226 Meter) spater 
ohnehin werden ausfuhrlich kennen lernen, glaube ich auf die Schilde- 
rung der ubrigen, minder bemerkenswerthen Stellen verzichten zu 
durfen. 

Besondere Erwahnung verdient indessen die nachste Umgebung 
des Grubensees, da hier der Zusammenhang der verschiedenen Facies 
des Lias am klarsten hervortritt. Der sanft gewolbte Rucken, welcher 
den Grubensee auf der Ostseite begrenzt, besteht aus flach SW fallenden 
Schichten von Dachsteinkalk. Schniire und Taschen von Crinoidenkalk 
sind in die Vertiefungen der Oberflache desselben vielfach eingelagert. 
An dem ostlichen Abhange des Ruckens sieht man den Crinoidenkalk 
allmalig in rothe, dichte, plattige Lagen eines durch das Vorkommen 
zahlreicher Manganputzen und Cephalopoden ausgezeichneten Ealkes 
iibergehen. Auf derWestseite des Ruckens dagegen sind die Dachstein- 
kalke von den grauen Spongienkalken des Lias uberlagert, die durch 
ihren Reichthum an Hornsteinen charakterisirt sind. Gegen oben zu 
treten die Ealke mehr und mehr zurlick und machen einer wahren 
Hornsteinbreccie Platz, welche zu oberst noch von einigen nur wenige 
Meter machtigen Banken eines hellen, hornsteinreichen Ealkes uber« 
lagert wird. Ob dieser letztere bereits dem oberen Jura zuzuzahlen ist. 
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wie Gumbe 1 und Lechleitner anzunehmen geneigt sind, diirfte 
wohl, so lange entscheidende Petrefacte fehlen, mit Recht in Frage 
gestellt werden. Das Vorkommen einer ganz ahnlichen Hornsteinbreccie, 
welche Knollen des rothen Crinoidenkalkes eingeschlossen enthalt, in 
der Nahe der Gruberlacken-Alpe scheint eher fiir ein liassisches Alter 
zu sprechen. Der auffallende Gesteinswechsel erklart sich leicht, wenn 
man bedenkt, dass in diesen Ablagerungen eine im Vergleich mit der 
Strandfacies der Crinoidenkalke pelagische Bildung vorliegt, eine Auf- 
fassuug, welche durch das Vorherrschen grosser, oft prachtig erhaltener 
Korallenstocke in den Hornsteinkalken wesentlich unterstutzt wird. 

Die Verbreitung dieser bunten, hornsteinreichen Kalke ist auf 
einige wenige Punkte des Gebirges beschrankt. Dachsteinkalk setzt 
wieder den hochsten Gipfel des Rofan (2257 Meter) zusammen, und 
ebenso scheinen auch die sonderbaren Zackenbildungen in dem Grate 
zum vorderen Sonnwendjoch (2226 Meter) dem rhatischen Dachstein- 
kalke anzugehoren. 

Die schbnsten Aufschliisse der Liasbildungen der Rofan-Gruppe 
trifft man wohl in dem weiten, kesselformigen Felskar, das von den 
Zinnen der Grubenspitze, des Rosskopf (2226 Meter) und Spieljoch 
(2237 Meter) umrahmt wird. Streifen des rothen Crinoidenkalkes durch- 
ziehen hier nach alien Richtungen, vollkommen unabhaugig von dem 
Streichen der unterlagernden Gesteinsschichten, die bleichen, karren- 
feldartig ausgewitterten Plattenlagen der Dachsteinkalke. Die regellose 
Vertheilung der einzelnen isolirten Schmitzen, der warme Farbenton 
derselben, der das einformige Grau der Steinwtisten wohlthuend unter- 
bricht, ihre eigenthiimlichen Verwitterungsformen endlich sind so auf¬ 
fallende Erscheinungen, dass sie selbst die Aufmerksamkeit des Laien 
auf sich ziehen. Niemand kann beim Anblicke dieser Bildungen dariiber 
im Zweifel sein, dass zwischen der Ablagerung der rhatischen Dachstein¬ 
kalke und der liassischen Straten eine langere Unterbrechung eingetreten 
sein muss, in welcher das Gebirge des Dachsteinkalkes den Aiigriffen 
der atmospharischen Erosion blossgelegt wurde. Jeder Annahme einer 
concordanten Schichtfolge von Dachsteinkalk und Lias wiirden die zu 
beobachtenden Thatsachen auf Schritt und Tritt Hohn sprechen. Nir- 
gends kann man eine concordante Ueberlagerung der Dachsteinkalke 
durch die Crinoidenbreccien des Lias constatiren. Welche Partie der 
letzteren man immer betrachten mag, stets zeigt sich, dass sie dem 
Grundgebirge eingelagert, in secundaren Klufteu, Spalten und Hohlungen 
desselben zum Absatze gekommen ist. So mannigfaltig als die Ober- 
flachenformen unserer heutigen Dachsteinkalkplateaux, so mannigfaltig 
ist auch das Relief dieses liassischen Meeresbodens. Hier sieht man 
einen Streifen von Crinoidenkalk quer auf das Streichen des Liegenden 
iiber die treppenformig gebrochenen Schichtkdpfe des Dachsteinkalkes 
herabziehen; dort gewahrt man Dutzende von schmalen, sich vielfach 
verastelnden Schniiren, die gleich den Wurzeln eines Baumes in eine 
glatt geschliffene Karrenplatte eingreifen; hier liegt die Breccie mit 
den zahlreichen Crinoidenstielgliedern in einer unregelmassigen Auf- 

„Zeit8chrift des deutschen und osterreichischen AIpeu-Vereines“ 1680, 
Bd. XI, pag. 3. 
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einanderfolge flacher, taschenformiger Concavitaten; dort endlich zeigt 
eine geborstene Mauer den Durchschnitt einer Doline, eines echten 
Karsttrichters, dessen Hohlraume der rothe Lias ausfiillt. Die merk- 
wiirdigslen Stellen sind indessen jene, welche man auf dem Wege von 
der Einsattlung zwischen Rosskopf (2226 Meter) und Grubenspitze zur 
oberen Mauritz-Alpe kreuzt. Hier sieht man in einem Karrenfeld die 
Rippen, Schneiden und Furchen des Dachsteinkalkes durchsetzt und 
durchbohrt von Schniiren der rothen Hierlatzschichten, die in ihrem 
Verlaufe ein nicht minder complicirtes System von Windungen und 
Verschlingungen zeigen, als die heutigen Karrenfelder des Gebirges. 
Versucht man es, aus der Combination der der Ausfiillung durch die 
Crinoidenkalke praexistirenden Hohlraume das ursprungliche praliassische 
Bodenrelief zu reconstruiren, so ergibt sich in der That, dass dasselbe 
die Oberflachenformen eines echten Karrenfeldes besass. Ich bedauere 
sehr, keine Abbildung • dieser so hochinteressauten Stelle geben zu 
konnen. 

Leider ist eben keine Zeichnung im Stande, die.se Verhaltnisse auch 
nur mit annahernder Deutlichkeit zur Anschauung zu bringen. Man 
denke sich ein Karrenfeld von jener Zerrissenheit und Mannigfaltigkeit, 
welche diesen Erosionserscheinungen eigenthumlich ist, denke sich die 
Vertiefungen desselben mit einem Material ausgeftillt, dessen Farbung 
von derjenigen des Grundgebirges lebhaft absticht, denke sich in das 
so entstandene Gebilde ein neues Karrenfeld eingeschnitten und ver- 
gegenwartige sich nun das aus dieser Interferenz jener beiden Karren¬ 
felder resultirende Bild, wobei man die Phantasie nach Belieben in 
Anspruch nehmen mag, so diirfte die auf solche Weise erhaltene 
Vorstellung den Thatsachen in der Natur noch am ehesten Rechnung 
tragen. 

Weiter gegen Osten hin nimmt die Schdnheit der Aufschliisse 
erheblich ab, und am Rande der steileren Thalstufe zwischen der oberen 
und unteren Mauritz-Alpe erreichen die Liasbildungen uberhaupt ihr 
Ende. Einen Besuch der ausgedehnten, ubrigens seit lange bekannten 
Liasscholle nachst der oberen Mauritz-Alpe, deren Fauna auf Adnether 
Schichten hinweist, musste ich in Folge der vorgeriickten Tageszeit 
unterlassen. 

Ausdrtickliche Erwahnung verdient noch das Vorkommen jener 
eigenthtimlichen Bildung, welche von Simony im Salzkammergute mit 
dem Namen nAugensteinconglomerat^ bezeichnet und in die 
Literatur eingefiihrt wurde, auf dem Wege von der Einsattlung zwischen 
Grubenspitze und Rosskopf zur Oberen Mauritz-Alpe. Quarzkbrner und 
abgerollte Stucke von Hornblendegestein und Glimmerschiefer treten 
hier eingebacken in eine aus verwitterten krystallinischen Gesteinen 
bestehende Grundmasse auf und bilden rindenformige Ueberziige und 
Krusten an der Oberflache der Liasbreccie und des Dachsteinkalkes. 
Da man hie und da auch Stucke derselben vollkommen im Crinoiden- 
kalk eingeschlossen findet, so liegt die Vermuthung nahe, dass zum 
mindesten ein Theil dieser Bildungen bis in den Lias zuruckreicht. 
Den bisher bekannten Fundstellen dieses rathselhaften Conglomerates: 
Dachsteinplateau, Kammei’gebirge, Stoder Zinken, Todtes Gebirge und 
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Ausseer Thalbecken reiht sich nunmehr die raumlich so entlegene Rofan- 
Gruppe an^). 

Was die Altersfrage der hier besprochenen liassiscben Straten des 
SonnweDdjocbgebirges betriift, so baben die Funde bezeichnender Fossile 
diesbezUglich eine in jeder Hinsicbt befriedigende Losung ergeben. Die 
Crinoidenkalke sowobl, als die dariiber folgenden rotben Kalksteine 
baben eine reicbe Ausbeute an Fossilien geliefert. [Inter den letztereo 
sind vor allem die Cepbalopoden durcb ihren Individuenreicbtbum ber- 
vorragend. Uebrigens erscbeinen dieselben ebenso wie Gasteropoden, 
Bivalven und Bracbiopoden an ganz bestimmte Gesteinspartieen gebunden 
und in diesen mit Ausscbluss der tibrigen Tbierclassen vorberrscbend. 
Durcb den grossten Reicbtbum an Petrefacten sind einige isolirte Flecken 
von rotben, dtinnplattigen Kalken im Kar unterbalb des Rofan und 
die Scbnure von weissen Liaskalken im Kar zwiscben Rosskopf und 
Spieljocb, die indessen den rotben Crinoidenkalken gegeniiber sebr 
zurucktreten, ausgezeicbnet. In den ersteren spielen grosse Ammonitiden 
und Nautiliden, in den letzteren Bracbiopoden und Bivalven die Haupt- 
rolle. Da meine Excursion vorwiegend die Klarstellung der stratigra- 
pbiscben Verbaltnisse der Liasablagerungen der Rofan-Gruppe zum 
Zwecke batte und demzufolge ein ziemlicb ausgedebntes Revier in 
kurzer Zeit begangen werden musste, treten die palaontologiscben 
Ergebnisse derselben selbstverstandlich in den Hintergrund. Es ergab 
die Bestimmung der von mir aufgesammelten Versteinerungen, bei welcber 
micb Herr Professor Neumayr in zuvorkommendster Weise unter- 
stutzte, nacbfolgende Fossilliste: 

Von Cepbalopoden: 
Nautilus cf, striatus Sow. 
Nautilus n. sp. 
Ein grosser Nautilus., ausgezeicbnet durcb seine gedrungene Form 

und ganzlicb verscbieden von alien bisber bescbriebenen Nautilus-kxtQu. 
Aegoceras planicosta Sow. 
Das vorliegende Exemplar stimmt in jeder Beziebung mit dieser 

durcb ibre ungeknoteten, auf der Externseite stark abgeplatteten Rippen 
so trefflicb cbarakterisirten Species tiberein. 

Lytoceras cf. Francisci 0pp. 
Das stark obliterirte, 1*5 Decimeter Durcbmesser baltende Fragment 

erinnert binsicbtlicb des auffallend rascben Wacbstbums der Umgange 
an A. Francisci 0pp.^ weicbt jedocb in der Oberflacbenzeicbnung von 
demselben nicbt unerbeblich ab. 

Ein zweites, kleineres Lytoceras mit glatter Oberflacbe, gleicbfalls 
durcb rascbes Anwacbsen der Umgange ausgezeicbet. 

Ein woblerbaltenes Fragment eines grossen Phylloceras., das dem 
Fhylloceras Zetes v. Hauer’s^) nahestebt, jedocb eine minder com- 

Kiirzlich habe ich auch Rollstiicke dieses eigenthiimlichen Conglomerates 
zusammen mit Bohnerzen und Kornern von Magneteisen durcb die Herren Dr. L a m m e r 
und Lorria aus der auffallenden Hoble in den Nordwanden des Admonter Reicben- 
stein erhalten, welcbe von den Herren Dr. Emil Zsigmondy und L. Friedmann 
bei ibrer ersten Besteigung des Reicbenstein von der Nordseite am 1. Juni d. J. 
besucbt wurde (vergl.: „Oesterr. Alpenzeitung“ 1884, Nr. 142, pag, 154). 

„Ueber die Cepbalopoden aus dem Lias der nordostlicben Alpen." Denk- 
scbriften d. k. Akad. d. Wiss. Bd. XL 
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plicirte Lobenzeichnung besitzt und sich als ein Vorlaufer der von 
V. Hauer beschriebenen Art erweiseu diirfte. 

Zahlreiche Exemplare von kleineren, nur in Durchschnitten er- 
haltenen und daher nicht naher bestimmbaren Aegoceras-^ Pliylloceras- 
und LytoceraS’Avten. 

Mehrere kleine, durch ihre kurze Form ausgezeichnete Belemniten 
von dem Typus des Belemnites acutus Miller, 

Von Brachiopoden: 
Waldheimia cf. mutahilis 0pp. 
Rhynchonella Greppini 0pp. 

„ polyptycha 0pp. 

Von Qasteropoden: 
Pleurotomaria pi. sp. 
Trochus pi. sp. 
Die mangelhafte Erhaltung der Sculptur lasst bei alien vorliegenden 

Exemplaren kaum mehr als eine generelle Bestimmung zu. 
Von Bivalven: 
Pecten Bollei Stol. 
Die Oberflachenzeichnung des vorliegenden Fragments stimmt mit 

dev von Stoliczka^) gegebenen Abbildung gut iiberem. Charakteri- 
stisch erscheint es insbesondere fur diese Form, dass die radial ver- 
laufenden Rippen derselben von den weniger ausgepragten concentrischen 
Wulsten unter schiefem Winkel geschnitten werden, wodurch sich die 
netzformige Oberflachenzeichnung von jener aller ubrigen, bei Stoliczka 
abgebildeten Pecten-Arten wesentlich unterscheidet. 

Lima n. sp. 
Hinsichtlich der Sculptur mit L. Deslongchampsii Stol. theilweise 

ubereinstimmend, aber durch den auffallend starken Wirbel von der¬ 
selben durchaus unterschieden. 

Der Fund von Aegoceras planicosta Soiv. gestattet die Feststellung 
des geologischen Horizontes der Liasbildungen der Rofan-Gruppe mit 
hinreichender Pracision, und sind dieselben dementsprechend in die 
Oberregion des Unteren Lias zu verlegen, somit in jenes Niveau, 
welches auch auf dem Dachsteinplateau durch Schichten in Hierlatz- 
facies vertreten wird. 

Resumiren wir kurz noch einmal die Ergebnisse unserer Beobach- 
tungen, so sind wir diesbezuglich zu dem Resultate gelangt, dass mit 
Abschluss der rhatischen Periode eine Unterbrechung in der Sedimen- 
tirung in dem Gebirgsstocke des Sonnwendjoches eintrat, dass die 
Oberflache desselben langere Zeit hindurch denselben Einfliissen atmo- 
spharischer Erosion preisgegeben war, welche auch gegenwartig noch 
fiir die Oberflachengestaltung der grossen Kalkplateaux der Nordalpen 
massgebend sind, dass unter den zerstbrenden Eingriffen der letzteren 
unsere Gebirgsgruppe allmalig ein dem heutigen iiahezu analoges Boden- 
relief annahm, bis endlich gegen Schluss der Periode des Unteren Lias 
eine neue Meeresbedeckung eintrat, deren Absatze, die uns jetzt in der 
Strand- und Untiefenfacies der Hierlatzschichten vorliegen, zuerst die 

„Die Gasteropoden und Acephalen der Hierlatzscliicbten.“ Sitzungsberichte 
d. k. Akad. d. Wiss. Bd. XLIII. Taf. VI. Fig. 5 ii. 6. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1, TTeft. (Dr, Carl Diener.) O 
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Unebenheiten und Hohlraume ihres Liegenden ausfiillen mussten, ehe 
eine gleichmassige Ablagerung der Sedimente platzgreifen konnte. Ueber- 
blicken wir die Erscheinung einer solchen Transgression aus der Zeit 
des Unteren Lias, wie uns dieselbe in den Hierlatzschichten des Sonn- 
wendjoches entgegentritt, im Grossen, so zeigt sich, dass die Rofan- 
Gruppe nur ein Glied ist in einer ganzen Kette von-Punkten, an welche 
ahnliche Erscheinungen in der gleichen Altersperiode sich kniipfen. 

Die ersten einschlagigen Mittheilungen bieriiber verdanken wir dem 
franzdsischen Gelehrten Deslongchamps^), der bereits im Jahre 1859 
den Nachweis fuhrte, dass der mittlere Lias von May und Eontaine- 
etoupe-Four in der Normandie iiber silurischen Schichten transgredirend 
auftritt und praexistirende Hohlraume des alten Gebirges, „Taschen“ 
(poches), wie sie Deslongchamps mit einem treffenden Ausdruck 
bezeichnet, ausfiillt. 

Der Eintritt der Trangression selbst fallt indessen, wie Deslong¬ 
champs in einer spateren Arbeit^) ausfiihrlich nachweist, schon in 
den Unteren Lias, Man kennt namlich in der Normandie an zwei 
Stellen, bei Isigny und Carentan, raumlich sehr beschrankte Ablage- 
rungen von rhatischen Schichten (Infralias), welche concordant iiber 
triassischen Gesteinen folgen. Zwischen diesen rhatischen Bildungen 
und den nachst hoheren „Couches a Gryphees arquees“, welche bereits 
der Oberregion des Unteren Lias angehoren, existirt eine Liicke, welche 
bezeichnet wird durch das Fehlen der tiefsten liassischen Glieder, vor 
Allem der Zone des A. angulatus und durch die discordante Auflagerung 
des „Lias a Gryphees“ iiber erodirten Schichten des Infra-Lias. Die 
Zeit der Trockenlegung jenes Gebietes fallt somit in die Periode zwischen 
der Ablagerung des Infra-Lias und des „Lias h Gryphees". Der Ein¬ 
tritt der letzteren markirt den Beginn der liassischen Transgression, 
die sich jedoch anfangs nur auf einen kleinen District im Cotentin und 
im nordwestlichen Theile des Departements Calvados beschrankte und 
erst zur Zeit des mittleren Lias eine grossere Ausbreitung gewann. 

Das gleiche Phanomen wiederholt sich, wie zwei ausfiihrliche 
Arbeiten von Ch. Moore lehren, in Slid-Wales und Somerset¬ 
shire im siidwestlichen England. Indem Moore hier vor Allem das 
transgredirende Auftreten der Arietenschichten Uber dem Carbon 
der Mendip Hills betont, schreibt er (pag. 454) wortlich: „This view 
is also strengthened by the fact, that every vein, fissure, or depression 
in the Carboniferous limestone- has received either horizontal deposits 
or infillings of Rhaetic^), Liassic or Oolithic age." Noch deutlicher als 
aus seinen Schilderungen geht ubrigens die letztere Thatsache aus den 
beigegebenen Illustrationen hervor, welche vollstandig an nordalpine 

9 „Memoire sur la couche a Leptaena du Lias“ 18^9. 
„Etude sur les etages jurassiques inferieurs de la Normandie." Paris 1864, 

pag. 16, 38, 282 etc. 
„On the middle and upper Lias of the South-West of Englaud." Proceedings 

of the Somersetshire Archaeological and Natural History Soc. 1865—66. Vol. XIII, 
und „On abnormal conditions of the secondary deposits, when connected with the 
Somersetshire and South Wales Coal-Basin, and on the age of the Sutton and 
Southerdown Series." Quart. Journ. Geol. Soc. of London 1867, pag. 449—568. 

Moore identificirt den eiiglischen „White Lias" mit der rhatischen Stufe 
in Siiddeutschland, 
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Verhaltnisse erinnern. Nicht minder auffallend ist auch die Ueber- 
einstimmung der Fauna des Unteren und Mittleren Lias von Slid-Wales 
und Somersetshire, insbesondere der Margaritatus-Schichten mit den 
gleichaltrigen Kalken des Hierlatz und des Schafberges. Kurze Zeit 
darauf zeigte v. Mojsisovics^) an den Hierlatzschichten des Dach- 
steingebirges, dass „auch hier, ahnlich wie in der Normandie, die 
gastropoden- und acephalenreichen Liasschichten als Ausfiillungen von 
Spalten und Kluften im alteren Gebirge (hier Dachsteinkalk) auftreten“. 
Seitdem ist diese Erscheinung noch an mehreren anderen Orten des 
Salzkammergutes constatirt worden^). Insbesondere ist es im Laufe 
der letzten Jahre den Bemiihungen G e y e r’s gelungen, auf dern Hoch- 
plateau des, Todten Gebirges zahlreiche Reste einer einstigen aus- 
gebreiteten Decke von Hierlatzschichten aufzufinden, „welche sehr 
verschiedene Horizonte des Lias in Hierlatzfacies vereinigen und in 
zwei verschiedenen Verhaltnissen ilber den Dachsteinkalken zur Ablage- 
rung kamen: einmal in Banken, welche ganz concordant uber den 
Flatten des Dachsteinkalkes liegen und alle Storungen der letzteren 
mitmachen, das anderemal aber in Schichten, welche discordant 
den Dachsteinkalk iibergreifen und ganz unregelmassig alle Uneben- 
heiten, Kliifte und Hbhlungen desselben erfullen“. Auch in den grossen 
Plateaugebirgen der Salzburger Alpen scheinen Hierlatzschichten keines- 
wegs zu fehlen. Wenigstens verdanke ich Herrn Ludwig Purtscheller 
in Salzburg, dem grundlichsten touristischen Kenner jener Gebirgs- 
gruppen, die Mittheilung iiber ein Vorkommen von rothen, den Dach¬ 
steinkalken streifenformig eingelagerten Liaspartieen am Fusse des 
Htihnerkrallkopf (2270 Meter) und Lehnende Kopf (2399 Meter) auf 
der Hochflache des Tennengebirges. 

Es hatte ferner Herr Oberbergrath v. M o j s i s o v i c s die Freund- 
lichkeit, mir einige Gesteinsproben vom Dopplersteig am Untersberg 
zu zeigen, welche Professor Fugger kiirzlich eingesendet hatte und 
die auf hochst eigenthtimliche Verhaltnisse daselbst schliessen lassen. 
Es stammen diese Gesteinsproben aus der vollkommen homogenen, un- 
geschichteten Plateaumasse des Untersberges, welche in ihrem nord- 
westlichen Theile zahlreiche Nerineen und andere echt tithonische 
Fossilien ftihrt, wahrend andere Partieen, wie Bittner^) gezeigt hat, 
entschieden der Rifffacies des Dachsteinkalkes zuzuzahlen sind. In den 
eingesendeten Formatstlicken dieses weissen Kalkes, der zahlreiche ^ 
Chemnitzien, aber keine Nerineen enthalt, finden sich nun an der 
angewitterten Aussenseite Schmitzen von rothen Crinoidenkalken des 
Lias, die mit ganz unregelmassiger zackiger Trennungsflache in das 
blendendweisse Grundgestein eingreifen. Auf einem dieser Schmitzen 
von Crinoidenkalk finden sich uberdies Rollstucke von Quarzkrystallen — 
meist polysynthetische Zwillingsstbcke — eingesprengt, die ohne Zweifel 
aus einem archaischen Gebirge stammen. Ihr Vorkommen an dieser 
Stelle ist um so frappirender, als die Liasbildungen des Untersberges 

% 

9 Verhandlungen d. k. k. geo). Reichsanst. 1868, pag. 298. 
9 Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst 1883, pag. 292. 
9 „Ueher jurassische Ablagerungen auf dem Hochplateau des Todten Gebirges 

in Steiermark." Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XXXIV, 1884, pag. 335—366. 
9 Verhandlungen d. k. k. geol. Reichsanst. 1883, Nr. 12, pag. 200 ff. 

5* 
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am Dopplersteig offenbar dem ndrdlichen jener beiden Ziige von Hierlatz- 
schichten angehoren, welche die beiden Randzonen der ndrdlichen 
Kalkalpen begleiten, wahrend der Zwiscbenraum derselben durch Lias- 
ablagerungen der Fleckenmergel- und Plattenkalkfacies eingenommen 
wird ^). Unter diesen Verhaltnissen diirfte die Annahme eines Trans- 
portes jener krystallinischen Gesteine aus der Centralkette auf erhebliche 
Schwieiigkeiten stossen und vielleicht eher an eine Herkunft derselben 
aus den archaischen Gebieten im N der Alpen zu denken sein. 

In den Siidalpen babe ich selbst bei einer friiheren Gelegenheit 
fiir die liassischen Crinoidenkalke der Wochein, welche bereits von 
Peters^) und Stur^) mit den Hierlatzschichten der Nordalpen paralle- 
lisirt worden waren, ein transgredirendes Auftreten iiber erodirten Schicht- 
kdpfen des Dachsteinkalkes zu erweisen versucht. 

In den Westalpen endlich glaubte kiirzlich Stutz^) eine Trans¬ 
gression der schwarzen Schiefer des Erstfelder und Rothsteinthales iiber 
dem permischen Rothidolomit annehmen zu miissen, welche dem „Lias von 
den Thalassitenbanken bis zu den Jurensismergeln hinauf" entsprechen. 
Ich erlaube mir, seine diesbeziiglichen Ausfuhrungen hier wbrtlich zu 
citiren: „Es gibt eine merkwilrdige Stelle im Rothsteinthale, hinter der 
Alp Matt im Erstfelderthal, wo die oberste Lage des gelben Dolomits (Rothi- 
dolomits) von unzahligen Pholaden angebohrt worden ist. Die Bohrlocher 
sind jetzt vom verharteten kohlschwarzen Mergel Oder Kalk ausgefullt... 
Einige dieser schwarzen Zapfchen haben die Grdsse einer mittleren 
Haselnuss, andere sind kleiner; alle aber sind am unteren Rande halb- 
kugelig abgerundet und platt wie Kronen von Spharoduszahnen u. dgl. 
Manche Locher sind verliingert und erscheinen wie ausgefiillte Wurmgange.“ 

Unter den zahlreichen Ueberraschungen, welche uns auf dem 
Gebiete der Geologie innerhalb der letzten Jahre aus den Schweizer 
Alpen zu Theil wurden, ist diese Mittheilung uber das transgredirende 
Auftreten der schwarzen Schiefer, welche sich auf Grund zahlreicher 
Petrefactenfunde (u. a. Posidonomya Bronni) als sichere Aequivalente 
des Lias erwiesen haben, jedenfalls eine der merkwurdigsten. 

So erhebt sich die Erscheinung, dass zwischen Stra en unter- 
liassischen Alters und den vorangehenden alteren Ablagerungen eine 
Liicke in der Sedimentbildung platzgegriffen hat, weit iiber den Charakter 
eines blossen Localphanomens zu weittragender, allgemeiner Bedeutung. 
Versuchen wir es, dementsprechend jene Schlussfolgerung an dieselbe 
zu kniipfen, welche sich mit logischer Consequenz aus den hier geschil- 
derten Thatsachen ergibt, so muss uns diese mit unvermeidlicher Noth- 
wendigkeit dahin fiihren, die fur die geologische Geschichte 
Mittel-Europas so massgebende Transgression, welche 
man bis her in die Periode des Braunen Jura stellen zu 
sollen meinte, nunmehr an die Basis des Lias zu verlegen. 

0 Vergl. V. Mojsisovics, „Dolomitriffe etc.“, pag. 87. 
2) Jahibuch d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XXXIV, 1884, pag. 697, 

jjAufnabmen in Karnten, Krain und dem Gorzer Gebiet im Jahre 1855.“ 
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsaust. Bd. VII, 1856, pag. 683. 

„Das Isonzothal von Flitsch bis Gorz etc.“ Jahrbuch d. k. k. geol. Reichs- 
anstalt. Bd. IX, 1858, pag. 342. 

0 „Ueber den Lias der sogenannten Contactzone in den Alpen der Urschweiz.“ 
Neues Jahrbuch f. Min. etc. 1884, II. Bd., pag. 14—21. 



Ueber die von Herrn Dr. Wahner aus Persien mit- 
gebrachten Eruptivgesteine. 

Von C. Y. John. 

Bei der ira Jahre 1882 von Herrn Dr. J. E. Polak in Begleitung 
des Herrn Dr. Wahner vorgenommcnen Bereisung Persiens wurden 
von dem letztgenannten Herrn verschiedene Eruptivgesteine mitgebracht, 
die ich von ihm zur Bearbeitung ubernahm. 

Theilweise fallen dieselben mit den von mir beschriebenen zu- 
sammen und werden diese bier natiirlich nicht raehr erwahnt. 

Bei der Bestimraung der Gesteine, auf die es hier hauptsachlich 
ankam, stellten sich auch bei diesen Gesteinen die schon in der oben 
citirten Arbeit erwahnten Schwierigkeiten ein. Ein grosser Theil der 
vorliegenden Gesteine war namlich mehr Oder weniger zersetzt, so dass 
eine sichere Bestimmung der einzelnen Gemengtheile in vielen Fallen 
nicht moglich war. Andererseits konnte mir Herr Dr. Wahner tiber 
das geologische Alter einiger Gesteine nichts Naheres mittheilen, so 
dass sich bei der Benennung der Gesteine Schwierigkeiten herausstellten. 
In solchen Fallen wurde die Bestimmung, so weit dies thunlich war, 
nach dem petrographischen Charakter gegeben, obschon oft, besonders 
bei zersetzten Gesteinen, schwer zu entscheiden war, ob man es mit 
einem alteren Oder jiingeren Gesteine zu thun hat. 

In Folgendem gebe ich nun eine kurze Beschreibung der wich- 
tigsten Gesteinstypen. 

Granite (Granitite) des Elwendgehirges. 

Aus dem Elwendgebirge, besonders aus dem Thale von Gendsch- 
name und der Spitze des El wend, lagen mir zahlreiche Gesteine vor, 
die schon ausserlich den Charakter der Granitite zeigen. Es sind rein 
kornige Gesteine, bei denen man schon mit dem blossen Auge Feld- 
spath, Quarz und Biotit unterscheiden kann. Dementsprechend zeigen 
auch die Dunnschliffe diese Mineralien in der Ausbildung, wie sie in 

b C. V. John: „Ueber altere Eruptivgesteine Persiens.“ Jahrbuch d. k. k. 
geol. Reichsanstalt 1884, 1. Heft. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. 1885. 35. Band. 1. Heft. (C. t. John.) 
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Granititen gewohnlich ist. Der Quarz ist in bedeutender Menge vor- 
handen und herrscht iiber den Feldspath meist vor. Der Feldspath 
selbst ist wohl hauptsachlich Orthoklas, aber auch Plagioklase kommen 
in nicht unbedeutender Menge vor. Der Biotit erscheint im Dunnschlilf 
von brauner Farbe und lebhaftem Dichroisraus. Neben diesen Haupt- 
bestandtheilen finden sich in alien Gesteinen noch Apatit und in geringer 
Menge titanhaltiges Magneteisen und Titaait, ausserdem in einzelnen 
Schliffen Kaliglimmer, Turmalin und Granat. Titanit und Turmalin 
kommen uberdies auch noch in einzelnen Gesteinsstticken in grosseren 
Individuen vor, und verschwindet in diesem Falle der Biotit vollstandig. 
Der Turmalin bildet theils grdssere schwarze Saulchen, theils ist er 
mit Quarz schriftgranitartig verwachsen. Im Schliff erscheint derselbe 
von brauner Farbe und lebhaft dichroitisch. Seine Farbe wechselt von 
braun zu blau. 

Der Titanit bildet gelbgriine, mehr weniger gut ausgebildete 
Krystalle, die im Schliff deutliche Spaltbarkeit zeigen und an den 
Spaltrissen Eisenoxyd in geringer Menge abgelagert enthalten. Der 
Titanit liess sich sehr leicht isoliren und auch chemisch der Nachweis 
fuhren, dass man es mit Titanit zu thun hat. 

Ausser den Granititen sind noch zahlreiche Gesteine aus dem 
Thale von Gendschname zu erwahnen, die nur aus Quarz und Feld¬ 
spath bestehen, welche schriftgranitartig verwachsen sind und also als 
Schriftgranite bezeichnet werden miissen. Dieselben sind meist frei 
von anderen Bestandtheilen und enthalten nur hie und da kleine Titanite 
Oder Turmalinsaulchen. 

Gesteine des Karagliangebirges. 

Aus dem Gebiete des Karaghangebirges lagen mir zahlreiche 
Handstiicke vor, die sich bei naherer Untersuchung als Diabase 
herausstellten. Es sind dies ziemlich grobkornige Gesteine, die schon 
ausserlich Feldspath und Augit erkennen lassen. In den Diinnschliffen 
sieht man dementsprechend ein rein korniges Gemeuge von Augit und 
Plagioklas. Der letztere ist meistens in hubschen Saulchen entwickelt, 
ist recht frisch und zeigt deutliche polysynthetische Zusammensetzung. 
An Menge etwas zurucktretend, erscheint der Augit in einzelnen grosseren 
Kornern von lichtbrauner Farbe. Er ist schwach pleochroitisch und 
enthalt oft Zwillingslamellen eingeschaltet. Neben diesen beiden Haupt- 
bestandtheilen ist noch stets titanhaltiges Erz mit den bekannten 
Umwandlungsproducten vorhanden; ebenso kommt hie und da Biotit 
von gelbbrauner Farbe vor, der so wie der friiher erwahnte Augit oft 
am Rand in ein griines, chloritisches Mineral verwaudelt erscheint. 
Ueber das geologische Alter dieser Gesteine lasst sich nichts Bestimmtes 
sagen; jedoch ist uach Angabe Dr. Wahner’s ein hdheres Alter dieser 
Gesteine, welche den hochsten Kamm des Karaghangebirges zusammen- 
setzen, sehr wahrscheinlich. 

Aus dem Bache, der vom Karaghangebirge gegen Manian herab- 
fliesst, wurden von Herrn Dr. Wahne r Geschiebe gesammelt, die also 
jedenfalls aus dem Karaghangebirge stammen. 
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Ueber das geologische Alter dieser Gesteine lasst sich nichts 
sagen; ihr Aussehen und ihre mikroskopische Beschaffenheit stimmt 
am besten mit den Andesiten iiberein, obschon sie bei nachgewie- 
senem hoheren geologischen Alter ganz gut zu den Porphyriten gezahlt 
werden konnten. Dieselben besitzen eine rothbraun gefarbte Grund- 
masse, in der zahlreiche Feldspathe ausgeschieden erscheinen. Nach 
der Ausbildung der Grundmasse, wie sie sich im Diinnschliff darstellt, 
lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden. 

Bei der einen ist die Grundmasse von zahlreichen rothen Piinktchen 
und Faserchen von Eisenoxyd, die regellos in derselben vertheilt 
sind, durchsetzt, und ist es meist sehr schwer, durchsichtige Stellen 
derselben zu erhalten. Es gelingt dies nur in sehr diinnen Schliffen 
und konnte nachgewiesen werden, dass die Grundmasse theilweise aus 
krystallinisch ausgebildeten Elementen besteht, theilweise aus einer 
isotropen Basis. Eine Bestimmung des mineralogischen Charakters der 
krystallinischen Theilchen konnte jedoch nicht vorgenommen werden. 

Bei den Andesiten der zweiten Gruppe ist die Grundmasse etwas 
anders ausgebildet und liegt der Unterschied in der durch die Anord- 
nung der kleinen Eisenoxydpartikelchea bedingten Fluidalstructur. 
Es sind namlich die kleinen rothen Punktchen in einzelnen Schntiren 
angeordnet, zwischen denen die eigentliche farblose Grundmasse ersichtlich 
ist, die ebenfalls wieder aus anisotropen Theichen zusammengesetzt ist. 
Diese Structur ist nun in verschiedenen Gesteinen verschieden fein 
ausgebildet; bei manchen tritt eine Umstromung der einzelnen makro- 
skopisch ausgeschiedenen Gemengtheile ein, bei welcher die letzteren 
gewohnlich von einem dichteren Ring der Eisenoxydpartikelchen um- 
geben sind, und in einiger Entfernung von den Einsprenglingen erst 
die gewohnliche Structur der Grundmasse wieder auftritt. 

In der Grundmasse beider Gruppen der mir vorliegenden Andesite 
sind nun ausgeschieden zahlreiche, meist zersetzte Plagioklase, die jedoch, 
wenn sie frisch sind, einen glasigen Charakter haben und ganz deutlich ihre 
lamellare Zusammensetzung erkennen lassen. Andere Einsprenglinge sind 
nur in untergeordneter Menge vorhanden, und zwar Augit in einzelnen, fast 
immer vollkommen frischen und einschlussfreien, weingelben Kiystallen 
und Biotit in kleinen, parallel gestreiften Leistchen. Man wird also 
die Andesite beider Ausbildungen zu den Augitandesiten rechnen 
konnen, wenn auch die Menge des Augits in alien Gesteinsstucken eine 
untergeordnete ist. Quarz konnte nirgends gefunden werden, sicher 
fehlt er als porphyrisch ausgebildeter Gemengtheil. 

Aus dem Gebiete des Karaghan-Gebirgssystems, und zwar von 
den nordostlichen Vorlagen der mittleren und hbchsten Kette (aus der 
Gegend zwischen Bustanek und Hissar), sind ferner Gesteine zu er- 
wahnen, die schon ausserlich den Charakter der Rhyolithe zeigen 
und sich auch durch die mikroskopische Untersuchung als solche erwiesen. 
Diese Gesteine stellen eine weissgraue, rauh anzufiihlende Masse dar, 
in der Biotit und einzelne glasige Feldspathe ausgeschieden erscheinen. 
Im Diinnschliff ist die weitaus vorwiegende Grundmasse durch zahl¬ 
reiche graue oder auch rothe Kbrnchen getriibt und zeigt dieselbe 
zwischen gekreuzten Nicols eine vorherrschende Menge von krystalli¬ 
nischen Bestandtheilen gegeniiber der nur schwer nachzuweisenden. 
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zwischen den einzelnen Krystallchen sich durchziehenden farblosen 
Glasbasis. Die kleinen krystallinischen Bestandtheile sind theils Kdrnchen, 
theils Leistchen und sind wohl als Quarz und Feldspath anzusehen. 
Yon den makroskopisch ausgeschiedenen Bestandtheilen ist der Quarz 
in der grossten Menge vorhanden. Er stellt verschieden grosse Kdrner 
dar, die vollkommen wasserhell sind und nur selten Glaseinschlusse 
enthalten. Der Sanidin ist ebenfalls vollkommen wasserhell, krystallo- 
graphisch gut umgrenzt und enthalt ebenfalls Glaseinschlusse. Es scheinen 
nur einfache Krystalle vorzukommen. Der Magnesiaglimmer bildet die 
bekannten braunen gestreiften Leistchen und hexagonalen TMelchen 
und ist oft eigenthumlich gewunden, wie dies bekanntlich bei Rhyolithen 
oft der Fall ist. Das geologische Alter dieser Gesteine wurde mir von 
Herrn Dr. Wahner als tertiar angegeben. 

Gesteine aus deni Gebirge zwischen Teheran und Hamadan. 

Diese Gesteine sind im frischen Zustande schwarz, sehr hart, muschelig 
brechend und gehen bei ihrer Zersetzung allmalig in rothbraune erdige 
Massen iiber. Von den frischesten Gesteinen, die speciell aus der Gegend 
von Tschemerin und Kuschkek stammen, wurden Dunnschliffe 
mikroskopisch untersucht. Das ganze Gestein besteht aus einer 
farblosen, durch zahlreiche undurchsichtige schwarze Oder rothbraune 
Korner durchsetzten Masse, die sich nicht weiter untersuchen liess, 
jedenfalls aber nicht durchaus isotrop ist. An Ausscheidungen ist das 
Gestein sehr arm, und sind nur hie und da vollkommen zersetzte Feld- 
spathe und einzelne Anhaufungen eines chloritischen Minerals bemerkbar. 
Ferner sind Nadeln von Apatit durch das ganze Gestein vertheilt. Das 
Gestein findet sich in der Fortsetzung des Karaghangebirges und wird 
daher am ehesten als eine eigenthiimliche Ausbildung der dortigen 
Andesite angesehen werden kdnnen, bei der die Entwicklung der por- 
phyrisch ausgeschiedenen Gemengtheile nicht vollendet ist. 

Die chemische Analyse dieses Gesteins ergab nach E. Drasche 
die folgenden Resultate: 

Kieselsaure .55*67 Percent 
Eisenoxyd .10*89 
Thonerde . . .16*06 
Kalk . . . .5*92 5) 

Magnesia . . .2-93 
Kali .0*51 
Natron . . . .3*81 
Phosphorsaure .0*83 
GlUhverlust . .4*15 V 

100-77 Percent 

Wie aus dieser Analyse ersichtlich ist, stimmt die chemische 
Zusammensetzung mit der der Andesite iiberein. 
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(xesteiiie des westlichcn Alburs* 

Die von Herrn Dr.Wahner aus dem westlichen Alburs mit¬ 
gebrachten Gesteine gehbren vornehmlich zwei Typen an, die sich schon 
ihrem ausseren Aussehen nach deutlich von einander unterscheiden. 
Die eine Gruppe sind Porphyrite, welche eine braungraue Oder roth- 
braune Grundmasse haben, aus der besonders Biotit in deutlichen Tafeln 
hervortritt, wahrend der porphyrisch ausgeschiedene Feldspath sich 
nur sehr undeutlich von der Grundmasse abhebt. Die zweite Gruppe 
sind Gesteine vom Typus der Labrador porphyrite, bei denen in einer 
meist rothbraun gefarbten Grundmasse besonders der Feldspath sehr 
deutlich hervortritt. Diese Gesteine haben nach dem Dafurhalten 
Dr. W a h n e r’s alle ein hohes geologisches Alter und gehoren entweder 
den jiingeren palaozoischen oder altesten mesozoischen Bildungen an. 
Die Gesteine, besonders die Porphyrite vom Charsonpass, sehen ausserlich 
vollkommen wie Andesite aus und nur die bestimmte Angabe Dr. Wah- 
ner’s, dass die Gesteine ein hohes Alter haben, veranlasst mich, die- 
selben zu den Porphyriten zu rechnen. 

Die Porphyrite zeigen im Schliff eine im Wesentlichen gleiche 
Ausbildung der Grundmasse, die nur durch einen wechselnden Eisen- 
oxydgehalt verschieden gefarbt erscheint, und zwar von weisslich-grau 
bis dunkel-rothbraun. Von den Einsprenglingen ist besonders der 
Plagioklas oft sehr schon entwickelt, hat meist eine glasige Beschatfen- 
heit und zeigt immer zahlreiche Glaseinschliisse. Die anderen porphyrisch 
ausgeschiedenen Bestandtheile wechseln nach den verschiedenen Locali- 
taten; es kommen sowohl Augit, als Hornblende und Biotit vor. 

In Folgendem will ich die wichtigsten Localitaten kurz erwahnen. 
Ein Porphyrit, der auf dem Gebirgsabhang nbrdlich von Mandschil 
anstehend gefunden wurde, besteht aus einer weissgrauen, dichten 
Grundmasse, in der zahlreiche grossere Biotittafelchen ausgeschieden 
erscheinen. Im Schliff stellt sich die Grundmasse vorwiegend mikro- 
krystallinisch dar. Sie besteht aus kleinen Saulchen uud Kdrnchen 
von Feldspath, zwischen denen sich jedoch kleine Partien isotroper 
Natur nachweisen lassen. Ausserdem ist Magnetit in geringer Menge 
in der Grundmasse vertheilt. 

Der porphyrisch ausgeschiedene Feldspath bildet schone, wohl 
umgrenzte Krystalle und zeigt oft einen zonaren Bau. Derselbe ist 
vollkommen wasserhell, glasig entwickelt und zeigt in Folge dessen 
sehr schon im polarisirten Lichte seine feine lamellare Zusammen- 
setzung, Er enthalt sehr schone rechteckige Glaseinschliisse (meist mit 
einem Blaschen), welche in manchen Fallen, dem zonaren Bau der Feld- 
spathe entsprechend, in Reihen angeordnet sind. Der Biotit, der, wie 
schon ausserlich zu sehen ist, in schonen hexagonalen Tafelchen von 
tiefbrauner Farbe ausgebildet erscheint, ist natlirlich auch im Schliff 
in Krystalldurchschnitten ersichtlich und ist fast immer opacitisch 
umrandet. Ausser Biotit ist auch Augit, jedoch nur in geringer Menge, 
hie und da in einzelnen Krystalldurchschnitten von lichtbraungruner 

Jahrbuch d. k. k. geolog. Reichsanstalt, 1885. 35. Band. 1. Heft. (C. v. John.) 6 
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Faibe, im Diiunschliff nachweisbar. Dieser Porphyrit wird also wohl 
zu den Glimmerporphyriten zu rechnen sein. 

Ein anderer Porphyrit, der auch in diese Gruppe gehort, ist der 
vom Charsonpass in der Nahe des Ortes Charson. Er besitzt eine 
lichtgraubraune Grundmasse, in der sehr schdne Biotite, daneben aber 
auch HornblendesMehen ausgeschieden erscheinen. Sein Aussehen 
erinnert lebhaft an die Andesite Nordungarns und Siebenbiirgens. Seine 
Grundmasse ist ebenso entwickelt wie die des vorigen Gesteins, nur 
enthalt sie zahlreiche Kornchen von Eisenoxyd, welche auch die dunklere 
Farbung gegeniiber dem vorigen Gestein bedingen. 

Von den porphyrisch ausgeschiedenen Bestandtheilen ist der 
Plagioklas in geringerer Menge vorhanden und nicht so htibsch aus- 
gebildet wie bei dem vorbeschriebenen Gestein. Ausser demselben ist 
noch Biotit, Hornblende und Augit zu erwahnen, die alle opacitisch 
umrandet erscheinen. Der Biotit ist in grdsserer Menge vorhanden und 
zeigt derselbe die schon bei dem vorigen Gestein erwahnte Beschaffenheit. 
An Menge ihm am nachsten steht die Hornblende, die in langgestreckten 
Saulchendurchschnitten, die stark opacitisch umrandet sind, im Diinn- 
schliff erscheint. Sie ist von griiner Farbe und nicht sehr starkem 
Pleochroismus. Der Augit bildet kleinere, wohl umgrenzte Krystalle, 
erscheint im Schlifif von griiner Farbe, zeigt schwachen Pleochroismus 
und ist, wie schon erwahnt, ebenfalls opacitisch umrandet. 

Aus dem westlichen Alburs sind noch Glimmerporphyrite zu er¬ 
wahnen von Mazra und aus dem Thale des Sefid Rud. Dieselben sind 
alle ziemlich zersetzt und haben eine durch zahlreiche Eisenoxyd- 
partikelchen rothbraun gefarbte Grundmasse. Die Grundmasse besteht, 
wie man im Dunnschliff sieht, aus zahlreichen kleinen Plagioklasleisten 
und einer durch rothe Korner von Eisenoxyd getrubten isotropen Masse. 
Da die Gesteine schon stark zersetzt sind, so sind die porphyrisch aus- 
gebildeten Bestandtheile oft nur schwer zu bestimmen; es wurden neben 
Plagioklas in diesen Gesteinen noch Biotit und Augit nachgewiesen. 
Hornblende wurde nirgends gefunden. 

Der zweite Gesteinstypus der Labradorporphyre, respective 
Melaphyre, aus dem westlichen Alburs ist ubereinstimmend mit den 
von mir schon in meinem friiheren Aufsatze beschriebenen Labrador- 
porphyren entwickelt. Das frischeste mir vorliegende Gestein dieser 
Gruppe ist das von Zereschk. 

Dasselbe besitzt eine rothbraune Grundmasse, in welcher zahl¬ 
reiche grosse schone Plagioklaskrystalle ausgeschieden erscheinen. Die¬ 
selben sind meist sehr frisch und zeigen eine glasige Beschaffenheit. 
Die Grundmasse erscheint im Dunnschliff zusammengesetzt aus zahl¬ 
reichen schon entwickelten Plagioklasleisten, zwischen denen sich eine 
durch rothe und graue Piinktchen und einzelne grossere Magnetitkorner 
durchsetzte isotrope Masse befindet, die jedoch an Menge gegeniiber 
den Plagioklasleistchen zurucktritt. 

Der porphyrisch ausgeschiedene Feldspath ist im Schliff fast wasser- 
hell und enthalt zahlreiche, oft parallel angeordnete Schlackeneinschliisse. 

y Jabrbuch d, k. k. geol Reicb3anst. 1884, pag. 128. 
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Oft zeigt er eineu zonaren Bau, immer sehr schon lamellare Zusammen- 
setzung. Der Menge Dach bildet er beilaufig die Halfte des Gesteins. 

In einzelnen grdsseren, schon entwickelten Krystallen, die im 
Schliff mit lichtbrauner Farbe erscheinen, tritt der Augit auf. Derselbe 
ist in bedeutend geringerer Menge vorhanden als der Feldspath. Da- 
gegen spielt in diesen Gesteinen der Olivin eine ziemliche Kolle. 
Er ist immer in schonen Krystalldurchschnitten im Dunnschliffe er- 
sichtlich, die zwar nicht die Grosse der Plagioklas- oder Augitkrystalle 
erreichen, sich jedoch immer noch deutlich durch ihre Grosse von der 
Grundmasse abheben. Der Olivin ist nicht mehr frisch, sondern in eine 
braunrothe, stellenweise faserige Masse verwandelt. 

Ausser'dem vorbeschriebenen Gestein sind noch Labradorporpbyre 
derselben Ausbildung, jedoch meist stark zersetzt, aus dem Thale des 
Sefid Rud anzufiihren. 

Gresteine des mittleren Alburs. 

Aus dem Gebiete des mittleren Alburs, besonders aus der Gegend 
von Bumehin, sind mehrere Gesteine zu erwahnen, die theils zu den 
Diabasporphyriten, theils zu den Melaphyren und Olivin- 
di aba sen gerechnet werden rniissen, da das geologische Alter nach 
Angabe Dr. Wahner’s ein hohes ist, ebenso wie bei den vorbeschrie- 
benen Gesteinen des westlichen Alburs. 

DieDiabasporphyrite der Umgebung von Bumehin bestehen 
aus einer rothbraun gefarbten dichten Grundmasse, in der zahlreiche 
Feldspathe und einzelne Augite ausgeschieden erscheinen. Die Grund¬ 
masse dieser Gesteine besteht im Wesentlichen aus kleinen Feldspath- 
leistchen und Augitkornchen, zwischen denen kaum eine isotrope Glasbasis 
nachgewiesen werden kann. Die Grundmasse enthalt tiberdies noch 
zahlreiche schwarze Piinktchen von Magnetit und kleine Kdrnchen 
von Eisenoxyd. Die in dieser Grundmasse ausgeschiedenen Plagioklase 
stellen grdssere Leisten dar und zeigen deutliche Zwillingsstreifung. 
Der Augit bildet im Diinnschliff grossere lichtweingelb gefarbte Kdrner, 
hie und da auch schone Krystalldurchschnitte. 

Eine chemische Analyse eines dieser Gesteine, welche von Herrn 
E. Drasche^) in unserem Laboratorium durchgefuhrt wurde, ergab 
folgende Resultate: 

Kieselsaure. . 55-10 Percent 
Eisenoxyd . . 8*52 n 

Thonerde. . 19-57 » 
Kalk. . 5-90 n 

Magnesia. . 4-77 n 
Kali. . 2-01 n 

Natron. . 3-67 D 

Gluhverlust. . 1-19 T) 

100-73 Percent 
Diese und die folgenden Analysen sind dem Aufsatze: „E, Drasche. 

Chemische Untersuchung einiger persischer Eruptivgesteine." Verhandlungen d. k. k. 
geol. Reichsanst. 1884, Nr. 11, entnommen. 

6* 
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Von derselben Localitat sind ferner Gesteine zu erwahnen, die 
im Wesentlichen aus Plagioklas, Augit und Olivin bestehen und welche 
theils kornig, theils porphyrisch entwickelt sind. 

Die rein kornigen Gesteine, welcbe als Olivin diabase zu 
bezeicbnen sind, erscheinen im Dunnschliff zusammengesetzt aus grossen 
Plagioklasleisten, die oft schlackig entglaste Glaseinschlusse enthalten, 
einem lichtviolettbraunen Augit und grossen schonen Krystalldurch- 
schnitten von Olivin. Der Augit ist krystallographisch sehr schlecht 
ausgebildet und erfullt die Zwischenraume zwischen den Feldspath- und 
Olivinkrystallen. Auch in der Menge tritt er gegenuber den beiden 
anderen Hauptgemengtheilen zuriick. Der Olivin, der sich durch seine 
Krystallform sicher nachweisen lasst, ist vollstandig zersetzt und zeigt 
am Rande meist eine von Eisenoxyd herriihrende rothbraune Farbung, 
wahrend er im Innern lichter gefarbt ist und in ein Haufwerk kleiner 
Faserchen umgewandelt erscheint. Erzpartikelcben sind nur in geringer 
Menge vorhanden und scheint, obschon nirgends eine quadratische 
Form derselben ersichtlich ist, Magnetit vorzuliegen. Ausserdem sind 
kleine Hoblraume des Gesteins ausgefiillt mit Calcit oder mit einem 
delessitartigen, faserigen, griinen Mineral, welche beide wohl nur als 
secundare Zersetzungsproducte anzusehen sind. 

chemische Analyse dieses Gesteins ergab folgende Resultate: 

Kieselsaure . . .47*51 Percent 
Eisenoxyd . . .16-26 
Thonerde . . . ..... 16*00 
Kalk .... .7*63 
Magnesia , . . .7*38 „ 
Kali. .1*01 „ 
Natron .... .2*29 „ 
Gluhverlust . . .3*25 „ 

101*33 Percent 

Aus dieser Analyse ist ersichtlich, dass im Verhaltniss zu dem 
vorbeschriebenen Diabasporphyrit das Gestein bedeutend basischer und 
magnesiareicher ist, was auf den Olivingehalt zuruckzufiihren ist. 

Das porphyrisch ausgebildete Gestein, also der Melaphyr von 
Bumehin, zeichnet sich durch die besonders schdne Ausbildung der 
Grundmasse aus. Dieselbe besteht aus kleinen, sehr gut ausgebildeten 
Plagioklasleistchen und ebenfalis schon entwickelten AugitsMchen oder 
Kornchen, Resten einer Glasbasis und kleinen Magnetitkornchen und 
Eisenoxydpartikelchen. Die porphyrisch ausgeschiedenen Bestandtheile, 
Plagioklas, Augit und Olivin, zeigen im Allgemeinen dieselbe Entwick- 
lung wie bei dem vorher beschriebenen Gestein, nur ist der Augit etwas 
besser ausgebildet und hat eine mehr gelbbraune Farbe. Glaseinschlusse, 
respective SchlackeneinschlUsse, enthalten sowohl der Feldspath als auch 
der Augit. Der Olivin ist ebenfalis wie in dem vorbeschriebenen Olivin- 
diabas in schonen grossen, jedoch zersetzten Krystallen entwickelt. 
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Die chemische Analyse des Gesteins ergab nach E. D r a s c h e : 

Kieselsaure .50*53 Percent 
Eisenoxyd . .11-76 w 

Thonerde . .18*36 5) 

Kalk . . .9*33 
» 

Magnesia . .4*40 5? 

Kali . . . . ■.3-23 » 

Natron .2*07 
Gliihverlust .. . 1*35 n 

101*03 Percent 

Die chemische Zusammensetzung dieses Gesteins ist also im All- 
gemeinen ubereinstimmend mit der des Olivindiabases; auffallend ist 
nur das Ueberwiegen des Kalis iiber das Natron. 

Aus dem mittleren Alburs wurde von Herrn Dr. Wahner ein 
Geschiebe aus dem Herasthal mitgebracht, das sich bei der Unter- 
suchung als Andesit herausstellte. Dasselbe besteht aus einer 
rothbraunen Grundmasse, in der zahlreiche Feldspathe ausgeschieden 
erscheinen. Es erinnert also in seinem Aussehen an die Andesite des 
Karaghangebirges. Im Dunnschliff ist jedoch die Grundmasse wesentlich 
anders entwickelt und besteht aus zahlreichen kleinen Plagioklaskdrnern 
zwischen denen sich eine von rothen Eisenoxydpartikelchen durchsetzte 
isotrope Basis befindet. Die ausgeschiedenen Plagioklase sind stark 
zersetzt und,nur schwer mehr als solche zu erkennen. Augit konnte 
nicht gefunden werden, obschon einzelne chloritische Massen auf das 
urspriingliche Vorhandensein desselben schliessen lassen. 

Zum Schlusse gebe ich eine Zusammenstellung der in der Arbeit 
beschriebenen Gesteine und der wichtigsten Localitaten, wo dieselben 
vorkommen. 

Granite (Granitite), Elwendgebirge: 
Thai von Gendschnarae. 
Gipfel des Elwend. 

Diabase: Kamm des Karaghangebirges. 

Olivindiabase, mittlerer Alburs: 
Bumehin. 

Glimmerporphyrite, westlicher Alburs: 
Thai des Sefid Rud. 
Mandschil. 
Charsonpass. 
Mazra. 

Diabasporphyritej mittlerer Alburs: 
Bumehin. 

Melaphyre (Labradorporphyre), westlicher Alburs: 
Zereschk. 
Thai von Sefid Rud. 

Mittlerer Alburs: 
Bumehin. 
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Andesite, Karaghangebirge: 
Sudwestlicher Abhang gegen Manian. 

Gebirge zwiscben Teberan und Hamadan: 
Zwiscben Tscbemerin lind Kuscbkek. 

Mittlerer Alburs: 
Herastbal. 

Rhyolithe, nordostlicbe Vorlagen des Karagbangebirges: 
Zwiscben Bustanek und Hissar. 



Ueber die Gesteine und Minerale des Arlbergtunnels. 

Von Heinrich Baron v. Foullon. 

Mit einer lithogr. Tafel (Nr. I). 

Das seltene Ereigniss der Durchbohrung eines machtigen Gebirgs- 
tbeiles wie am Arlberge musste den Wunscb rege macben, die Vortheile 
eines solcben Aufscblusses fiir Geologie und Petrograpbie auszuniitzen. 
Zufolge der giitigen Einleitung des Herrn Hofratbes v. Hauer erbielt 
icb von der k. k. Direction fiir Staatseisenbabnbau 
eine Subvention und wurde mir das gesammte, durcb die Herren Ingenieure 
wabrend des Betriebes gesammelte Material zur Verfilgung gestellt, 
welcbe Begiinstigungen Studien an Ort und Stelle und im Laboratoriura 
ermoglicbten. Hiefiir sprecbe icb meinen ergebensten Dank aus und 
gebe im Nacbfolgenden die Besultate meiner Beobacbtungen, zu denen 
icb gleicb bier Einiges bemerken mdcbte. 

Mein erster Besucb am Arlberge erfolgte im Juni 1883, die Tunnel- 
arbeiten waren also bereits weit vorgescbritten. Da, wie unten gezeigt 
werden wird, die Tunnelaxe nabe dem Streicben der Scbicbten liegt, 
so waren a priori Aufscblusse iiber die Scbicbtfolge und eventuell nacb- 
weisbare Altersverscbiedenbeiten ausgescblossen, die rein geologiscben 
Beobacbtungen mussten sicb demnacb nur auf Dynamik und im Zu- 
sammenbange mit petrograpbiscben auf Genesis und Zersetzung bezieben. 

Es liegt in der Natur der Sacbe, dass erfolgreicbe Studien fiir 
dynamiscbe Geologie nur durcb ununterbrocbene combinirte Wecbsel- 
beobacbtungen im offenen Tunnel und iiber Tag bewirkt werden 
konnten. Hat der Tunnel aucb eine betracbtlicbe Lange, so ist sein 
Gebiet docb, in Betracbtung grosser Gebirgsmassen, ein kleines. Be- 
riicksicbtigt man ferner die Lage der Axe im Streicben, so ist klar, 
dass nur fiir die Erkenntniss von Details im Gebirgsbaue Erfolge zu 
erwarten waren, die sicb andererseits wieder nur erreicben Hessen, wenn 
die Beobacbtungen vom Anbeginn in einer Hand gelegen gewesen waren. 
Selbst in best aufgescblossenen Gebieten werden immer Lucken in den 
Beobacbtungen bleiben, welcbe durcb Combinationen ausgefiillt werden 
miissen, die einigen Wertb besitzen konnen, wenn sie mit Beriick- 
sicbtigung aller Details gescbaffen werden, deren Kenntniss und voiles 
Verstandniss nur das eigene Seben ermdglicbt. Wenn nun aucb die 
Aufzeicbnungen aller Vorkommnisse im Tunnel, wie Streicben und 
Einfallen der Scbicbten, Auftreten von Kliiften, Gesteinswecbsel u. s. w. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. 1885. 35. Band. 1. Heft. (H. v. Foullon.) 
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in bestimmten kleinen Abschnitten mit grosster Sorgfalt und Gewissen- 
haftigkeit von Seite der Herren Ingenieure durchgefiihrt warden, so 
liegt schon in dem Mangel an Zeit, alle diese Erscheinungen am Tage 
eingehend zu verfolgen, ein Grund, auf die Zusammenstellung eines 
vollstandigen Bildes des detailirten Gebirgsbaues zu verzichten. 

In geologischer Kichtung ist also kein Detailbild zu erwarten, 
sondern werde ich mich auf eine iibersichtliche Darstellung des Gebietes 
beschranken, einzelne interessantere Erscheinungen aber ausfuhrlicher 
behandeln. 

Zur petrographischen Bearbeitung lag mir ein ausserordentlich 
reiches Material vor, das dementsprechend eingehend bearbeitet wurde. 

Topograpliische und geoddtische Daten. 

Die Innsbruck und Bregenz verbindende Bahnlinie verlasst 
bei Landeck das Oberinnthal und tritt in das Stanzerthal, in welchem 
sie, stark ansteigend, bis St. Anton lauft. (Tunnelmundloch St. Anton 
1302’4 Meter iiber dem adriatischen Meere.) Letzterer Ort liegt an 
der Curve des Rosanabaches, der im Fervallthale, vom Ursprunge her, 
einen nordnordostlichen Lauf besitzt und hier gegen Osten umbiegt. 
Von da an fiihrt das Thai nach dem am Ausgange ins Innthal liegenden 
Oertchen Stanz den Namen. Die ndrdlich von St. Anton liegende Thal- 
wand fallt im Allgemeinen direct siidlich ein und zieht sich von hier 
gegen Westen mit stidsuddstlichem Abfalle. Auf diesem steigt die Post- 
strasse empor nach St. Christoph, um bald hinter dem Weiler die 
Passhohe bei 1797 Meter uber dem adriatischen Meere und die Grenze 
zwischen Tirol und Vorarlberg zu erreichen. Der Pass selbst liegt 
zwischen der Arlbergalpe (Ostnordost 2188 Meter) und dem Wirth 
(Slid 2343 Meter), welch beiden Hohenpunkten Terrassen und Buckl 
vorgelagert sind. Hiemit ist auch die Wasserscheide zwischen Donau 
und Rhein iiberschritten. In dem Alfenzflussgebiet zieht sich die Strasse 
nieder, zwischen dem Wegmacherhauschen in Rautz und dem Orte 
Stuben treten die Berglehnen nahe zusammen, in kunstvollem Baue 
durchzieht die Strasse die enge Schlucht, nach deren Passirung der 
Kessel von Stuben in Serpentinen erreicht wird. Eine zweite Thalstufe 
liegt westlich von der Stubener Erweiterung nahe vor dem Weiler 
Langen, wo das westliche Mundloch des Tunnels angeschlagen wurde 
(Hdhe des Tunnelmundloches in Langen 1218'4 Meter iiber dem adria¬ 
tischen Meere). Von hier lauft die Bahnlinie im starken Fall durch 
das Klosterthal nach Bludenz, wo sie an die bestehende Linie nach 
Bregenz anschliesst. 

Die ganze Strecke ist reich an den herrlichsten Scenerien, die 
durch die prachtige Flora, namentlich um Stuben, einen erhdhten Reiz 
gewinnt. 

Die Tunnelaxe wurde selbstverstandlich an das Landestriangu- 
lirungsnetz angeschlossen; die Axe liegt ungefahr in 7 Die Lange 
des Richtstollens betrug 10250*6 Meter. 
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Geologische Verlialtiiisse des durelibohiten Gebirges. 

Wie so haufig, bilden auch in der Gegend des Arlberges die Haupt- 
thaler zwischen den krystallinischen alteren uud den sedimentaren jiingeren 
Gebirgstheilen der Hauptsache nach die Grenze. Im Westen ist es das 
Klosterthal, welches von Dal a as bis bstlich von Rautz mit 
seinem linksseiligen sildlichen Geharge in krystallinischen, mit dem 
rechtsseitigen ndrdlichen in Gesteinen der Trias ansteht. Im Osten 
wiederholt sich dasselbe im Stanzerthale, dessen rechtsseitige sUd- 
lichen Gehange aus krystallinischen, die linksseitigen ndrdlichen aus 
triadischen Gesteinen bestehen. Auf der Arlbergpasshdhe verlauft die 
Grenze nicht im tiefsten Einsclinitte; sie geht in ziemlich geradliniger 
Verlangerung von Rautz fast direct nach Westen am Fusse des Siid- 
gehanges der Schindler sp itze ndrdlich der Arlbergalpe hin, 
ein kurzes Stuck bildet der oberste Theil des Steissbaches die 
Scheidung. Er wird bei seinem Umbuge nach Ostsudost iiberschritten, 
in gerader Linie streichen die krystallinischen Gesteine gegen den 
Herrenwald ndrdlich von St. Anton und erreichen wenig dstlich 
von St. Jakob den Boden des Stanzerthales. 

Die krystallinischen Gesteine fallen auf dieser Strecke iiberall 
nach Slid ein. Im Allgemeinen gilt dies auch von den jiingeren Ge¬ 
steinen, wenn auch hier vielfache Abweichungen vorkommen, wie dies 
aus Richthofen’s Darstellung hervorgeht^). Das nachst altere Glied 
iiber den krystallinischen Gesteinen sind verrucanoartige Gebilde, auf 
die rauchwackenartige Kalke und endlich Dolomit folgen. Die Rauch- 
wackenkalke scheinen aber nicht iiberall zwischengelagert zu sein^). 
Auf der ganzen oben bezeichneten Strecke ist leider kein Aufschluss, 
an welchen sich die Lagerungsverhaltnisse des verrucanoartigen Gesteines 
und der krystallinischen Gebilde direct beobachten liessen. Allein es 
lasst sich doch auf geringe Entfernungen von letzteren ein gleiches 
Oder sehr ahnliches Einfallen der jiingeren Schichten mit den alteren 
constatiren. Nichtsdestoweniger kann man schon aus dem Ausgehen 
gewisser Gneissvarietaten im Streichen sehr gut entnehmen, dass die ver¬ 
rucanoartigen Gesteine jjUnconform" an die krystallinischen gelagert sind. 

Das allgemeine Streichen der Gneisse verlauft im Westen bis zu 
den westlichen Hangen der Arlbergalpe ungefahr nach 6—7 In 
der Einsenkung zwischen der Schindlerspitze und der Arlbergalpe 
herrscht ein Streichen nach 6*^, von der Spitze der letzteren nach 
Sud ein solches nach 8^. Im Baggenthal (weiter ostlich) tritt das 
fruhere genahert (hier nach wieder ein, welches in der Fort- 
setzung nach Osten, im Herrenwald, genau wie bei Langen, 6—7^ 
wird. Im siidlich der Arlbergstrasse gelegenen Gebirgstheile, auf dem 
Wirth, Peischlkopf, Moroijdchl, Albonkopf bis liber den Rauhkopf ins 
Nenzigastthal herrscht ein sehr gleichfdrmiges Streichen nach 6—7^, 

„Die Ka^kalpen vou Vorarlberg und Nordtiroi.“ Jahrbuch d. k. k. geol. 
Reichsanst. Bd. XII, pag. 87 u. f. 

Siehe Wolfs geologischeu Bericht in: Technischer Bericht iiber das Project 
(ier Arlbergbahn etc. etc. Herausgegeben im Auftrage des k. k. Handelsministers 
von der Bauabtheilung der k. k. Generalinspection. Wien 1872 

Jahrbach der k. k. geul. lleicheaustalt. 1$S5. 35. Baud. 1. Uet't. (H. v. Foulloa.) 7 
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das hauptsachlich nur an den nordlicheri Vorkdpfen des Albonkopf aui 
kurze Erstreckung eine Storung (8—9^) erleidet. 

Da nun die Grenze zwischen krystallinischen imd triadischen Ge- 
steinen von der Uebersetzung der Strasse iiber die Alfenz ostlich von 
Rautz zu den beiden kleinen Seen unter der Schindlerspitze nach Ost- 
nordost (circa 4^) verlauft, so miisste bei concordanter Anlagerung das 
Streichen ein gleiches sein; es ist aber bier nach 6^ und erreicht im 
Maximum 8^, es miissen also die bier anstehenden Gesteine abgeschnitten 
werden, was auch thatsachlich der Fall ist; z. B. stosst das sudlich 
unter der Spitze der Arlbergalpe durchstreichende Blatt der spater be- 
schriebenen Muscovitgneisse an der bezeichneten Grenze ab und findet 
weiter nach Westen keine Fortsetzung. 

Bei dem allgemeinen Einfallen nach Slid (im Durchschnitte circa 
60—65'^) bilden die alteren Gesteine das Hangende der jiingeren, es 
ist demnach die ganze Schichtfolge uberkippt. So weit meine Beobach- 
tungen reichen, scheint sich diese Ueberkippung weit nach Ost und 
West fortzusetzen; es wird Aufgabe des cartirenden Geologen sein, 
diese Verhaltnisse in seinem noch ausstehenden Berichte darzustellen, 
dem ich durch vielleicht einseitige Schlusse aus einem kleinen Terrain- 
abschnitte nicht vorgreifen mochte. 

Das durch das Klosterthal, Nenzigastthal, den von hier gegen 
die Spitze des Kaltenberges aufsteigenden, jenseits in das Fervallthal 
abfallenden Grath und das Fervallthal begrenzte Gebiet stellt demgemass 
nach aller Wahrscheinlichkeit den ndrdlichen liberkippten Fliigel einer 
grossen Anticlinale dar, dessen Streichen nicht viel von der Ost-West- 
richtung abweicht und dessen Einfallen durchschnittlich 60—65° nach 
Sud betragt, Der Verrucano und die triadischen Bildungen lagerten sich 
transgredirend auf die krystallinischen ab, wurden mit diesen gefaltet 
und gaben ausserdem fur sich sehr weitgehende Verschiebungen erlitten. 
Aber auch im Krystallinischen findet man uberall Beweise starker Be- 
wegung, auf die noch zuriickzukommen ist. 

Das w^estliche Mundloch des Tunnels bei Langen liegt 250 bis 
300 Meter siidlich der triadischen Ablagerungen, das dstliche bei St. Anton 
von der Taggrenze ungefahr IV2 Kilometer sudlich, eine Entfernung, 
die sich entsprechend dem Einfallen und der Hohendifferenz vom Mund¬ 
loch in St. Anton (1302*4 Meter) und der Taggrenze (1900—2100, 
im Mittel 2000 Meter) reducirt. Die Tunnelaxe verlauft nach circa 7^, 
es werden also die Blatter der krystallinischen Gesteine unter einem 
sehr kleinen Winkel gespiesst, der naturlich nach den Schwankungen 
im Streichen bald gegen Nord, bald gegen Slid zu liegen kam, ab und 
zu wurde auch das Streichen der Tunnelaxe parallel. Der Richtstollen 
besass eine Lange von 10250'6 Meter, und man kann wohl behaupten, 
dass nicht ein Meter ohne An- oder Ueberfahrung von Kluften erlangt 
wurde. In dem von Osten aus getriebenen Theil wurden alle die Kliifte, 
Verwerfungen, Faltungen, Knickungen u. s. w. sorgfaltigst aufgenommen 
und in einen Grund- und Aufriss des Tunnels eingetragen. Leider konnte 
diese von dem k. k. Oberiogenieur und Sectionsleiter in St. Anton Herrn 
C. Wagner begonnene Arbeit aus Griinden, die sich seiner Einfluss- 
nahme entzogen, noch nicht beendet werden. Die Originalien des fertigen 
Theiles erliegen in unserem Kartenarchiv, welchem sie der geehrte 
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Autor schenkte uud uns hiedurch zu lebhaftem Danke verpllichtete. 
Wir wunschen nur, dass es ihm eliestens moglich werde, die ausserst 
inuhevolle Arbeit zu Ende zu fiihren. Ohne Zweifel wird sich aus 
dieser Darstellung in Verbindung mit den sehr sorgfaltig ausgefuhrten 
zahlreichen Profilen der Ostseite, welche uns die k. k. Baud i reel ion 
in dankenswerthester Liberalitat zur Verfiigung stellte, ein genaues 
Bild iiber die Kluftsysteme, Bewegungsrichtuug u. s. w. construiren 
lassen, auf was ich vorderhand leider verzichten muss. Aber auch iiber 
Tags begegnet man zahlreichen Kliiften und Aufbrlichen, auf die hier 
naher eingegangen werden soli. 

Man kann hauptsachlich zweierlei Briiche unterscheiden: 
1. solche senkrecht auf das Streichen, 
2. solche parallel dem Streichen. 
Zu 1. Namentlich auf der Terrasse, welche zwischen der Arlberg- 

strasse und den slidlichen Gipfeln: Wirth, Peischlkopf u. s. w. liegt, 
gewahrt man nicht selten Kliifte, die das Streichen mehr weniger genau 
senkrecht verqueren. Im Allgemeinen erreichen sie keine bedeutende 
Lange (Maximum 140—150 Meter), in den quarzreichen Gesteins- 
varietaten stehen sie offen und betragt die Klaffung selten bis zu einem 
halben Meter, oft nur einige Centimeter. Dass so schmale Kliifte bei 
ziemlicher Tiefe offen angetroffen werden, beweist wohl deren Ent- 
stehung vor nicht allzii langer Zeit zur Geniige, und ist man daher 
zu dem Schlusse fortwahrend stattfindender Bewegung gewiss berechtigt. 
Auf die diese Kliifte hervorbringende Druckrichtung wird durch den 
Mangel jeder constatirbaren Verwerfung Oder Verschiebung ein beson- 
deres Licht geworfen. 

Diese Richtung der Kliiftung ist nicht neu, denn gerade im 
genannten Gebiete finden sich auch solche, die mit braunschwarzer 
Zinkblende und sehr wenig Bleiglanz ausgefiillt sind, auf denen sogar 
vor Alters Bergbaue umgingen. Ein kleiner Theil ist noch offen und 
man kann so das baldige Auskeilen der Gangausfiillung beobachten. 

Zu 2. Weit interessanter sind die Briiche im Streichen. Auf alien 
von der Arlbergstrasse siidlich gelegenen, gegen Nord abfallenden Lehnen 
und auf dem zwischen Wirth und Albankopf gelegenen Hohenzuge finden 
sich theils schmale Kliifte, theils machtigere Aufbriiche, welch letztere 
zu einer ganz eigenthtimlichen Terrassenbildung Veranlassung geben. 

Am zahlreichsten sind die Kliifte auf den nordlichen Vorkopfen 
des Albonkopf. Man kann hier stellenweise 10—15 hintereinander 
zahlen. Sie besitzen an der Oberflache am Tage eine Weite von einem 
halben' bis zwei Meter, und lassen sich mitunter auf mehrere hundert 
Meter Lange im Streichen verfolgen. Ihre Tiefe muss manchmal sehr 
betrachtlich sein, denn obwohl sie mit grossen Gesteinsblbcken erfullt 
scheinen, hbrt man zwischen ihnen eingefiihrte und fallen gelassene 
kleine Gesteinstriimmer noch lange rollen. Meist sind diese Aufbriiche 
an der Greuze der Gesteinsvarietaten — quarz- und glimmerreicher — 
erfolgt, hie und da weichen sie von einer einfachen Trennung der 
parallelen Blatter ab und reissen Blocke aus dem links Oder rechts 
anstehenden Gesteine heraus, iiberspringen mit einem, das Streichen 
verquerenden Verlauf ein paar Blatter, um dann wieder im Streichen 
fortzusetzen u. s. w. Das vor dem Albonkopf sich hinziehende Plateau 



52 Heinrich Baron v. Foullon. |^B] 

macht mit seineu massenhaften Kliiften einen geradezu beunruhigenrien 
Eindruck. 

Wo geeignete Bedingungen in den Gesteinsverhaltnissen vorhanden 
sind, erreichen solche Kliifte bei geringerer Erstreckung im Streichen 
eine sehr bedeutende Machtigkeit. Ein Beispiel hiefur bietet der Nord- 
abhang des Wirth nalie unter dem Gipfel. Die Kluft hat bier zehn 
Meter Machtigkeit und ist mit riesigen Gesteinsblocken erfUllt, die Lange 
im Streichen erreicht keine hundert Meter. Das Einfallen der Schichten 
ist ein sudliches und betragt 60 —70^ Der nordlich anstehende Ulm, 
also das Liegende der Kluft, wird von festem, quarzreichen Gestein 
gebildet, das schwer verwittert und in grossen Bldcken bricht, von 
denen einige recht bedrohlich ober St. Christoph hangen. Noch ragt 
am ostlichen Rande der Kluft ein mehrere Meter hoher Riesenzahn 
empor. Das Hangende der Kluft wird von glimmerreicherem Gneiss 
gebildet, der Glimmer bildet mehr zusammenhangende Haute in ein- 
zelnen Theilen des Gesteins, langs welchen eine sehr geringe Coharenz 
herrscht und die Trennung machtiger Flatten erfolgt. 

Derartige eigenthiimliche Aufbriiche sind aufwarts am rechten 
Ufer des Albonbaches westlich von Langen und am linken Ufer des 
Langentobl dstlich von Langen je nahe an dreissig zu zahlen. Sie 
bilden namlich eine Art von Terrassen mit vorgelegtem wallartigen 
Rande, welch letzterer entweder nur einseitig wieder an das Gebirge 
anschliesst, wodurch „Rinnen“ an den Abhangen entstehen, oler der 
Anschluss erfolgt beiderseits. So bilden sich abflusslose elliptische 
Kessel, die haufig einen kleinen See enthalten. Wall, Vertiefung und 
der dahinter ansteigende Gebirgshang sind nun mit reicher Vege¬ 
tation iiberzogen und die Ursache der merkwiirdigen Configuration wird 
erst klar, wenn man die gleichen oben geschilderten Verhaltnisse tiber 
der Grenze tippiger Gras- und Waldbewachsung und im kahlen Fels- 
terrain beobachtet hat. 

Eine zweite, von der vorhergehenden wesentlich verschiedene 
Terrassenbildung wird durch den Wechsel in der Gesteinszusammen- 
setzung bewirkt. Wie unten ausgefiihrt,'herrscht auf kleine Erstreckungen 
steter Wechsel in der Coharenz der Gesteine, der in grosseren Ab- 
standen — senkrecht aufs Streichen — gewisse Extreme erreicht. 
Die quarzreichen Gesteine bleiben als Mauern und Witnde stehen, die 
glimmerreichen unterliegen stark der Desaggregation. Wenn nun die 
Mauern im Streichen irgendwo durcbbrochen werden, so wird dahinter 
das der Desaggregation entstammende Material durch Wasserabfliisse 
allmalig ausgetragen und es entstehen auch hier lange Rinnen im 
Streichen, die schliesslich die Bachbette bilden. Diese Verhaltnisse sind 
am deutlichsten auf den Vorhohen, die zwischen der Arlbergstrasse 
und den siidlichen Gipfeln liegen, ausgesprochen. 

Von den vorbeschriebenen „Aufbruchsterrassen“, wie ich selbe 
nennen mochte, lassen sie sich durch ihre bedeutende Lange im Streichen, 
durch die anstehenden Gesteine und die Form des Walles leicht unter- 
scheiden. 

Bei den Aufbruchsterrassen entspricht der „Wall“ sehr haufig 
diinnblattrigen Gesteinen, die gewissermassen losgeliist und vorgesunken 
sind, so dass eine Art Blase gebildet wird. Dementsprechend ist der 



Wall schmal und bogenfdrmig. Bei jenen Terrasseo, die den verschie- 
denen Gesteinsvarietaten ihre Entstehung danken und die ich hier der 
Kiirze halber „Coharenzterrassen“ nennen will, verlauft der Wall gerad- 
linig, dem Streiclien entsprechend; er ist auf einer Seite, gewbhnlich 
dem Abhang zu, mauerartig, Oder hat bei bedeutenderer Hohe mehrere 
Etagen init niederen Wanden; auf der entgegengesetzten Seite verlauft 
er ziemlich flach, ist demnach breit und einseitig. 

Die Kliifte, welche die Aufbruchsterrassen bilden, sind nicht immer 
tief, es ist dfter einfaches Ueberbrechen der Schichtkopfe ihre Ursache. 
Sehr gut sieht man dies in den Steinbrikhen bei St. Anton, wo an 
der Oberflache fast allgemein ein Einfallen nach Nord herrscht. In einer 
Tiefe von 5 ^bis 6 Meter fallen die Schichten normal nach Slid. Auch 
auf den nach Nord abfallenden Gehangen treten solche Ueberbriiche 
auf. Die glimmerreichen Gesteiue brockelii ab, losen sich auf, wodurch 
die quarzreichen, der Unterlage beraubt, allmalig nachsinken, bei ihrer 
geringen Biegsamkeit brechen und so den elastischeren dahinterliegenden 
das blasenartige Vorfallen ermoglichen. 

Nebst diesen, bios die Oberflache beriihrenden Kluften, sind 
gewiss tiefreichende in nicht geringer Zahl vorhanden; denn ein Theil 
der machtigen, mit einer Art Eeibungsbreccie erfullten, welche in ver- 
schiedenen Tunnelpartien iiberfahren wurden, haben sicher eine sehr 
weite Erstreckung, wie die reichlichen Wasserzufliisse auf ihnen beweisen. 
Dass die letzteren nicht noch reichlicher waren, hat seinen Grund in 
der Erfullung, die zum Theile durch Gesteinsfragmente, zum Theile 
durch nachgesunkene Gesteinsblatter besorgt wird. Die glimmerreichen 
Varietaten Besitzen einen hohen Grad von Biegsamkeit, und wo der 
Aufbruch in derlei Blattern erfolgte, was fast immer der Fall, losten 
sie sich in Folge der Schwere allmalig von den quarzreicheren ab, urn 
daun in die Tiefe zu sinken. Ausserordentlich schone Beispiele sah 
man in dieser Bichtung in der Langener Tunnelpartie, wo Kliifte mit 
bandartig gefaltenen nachgesunkenen Gesteiusblattern erfullt waren. 

Bei derartigen Verhaltnissen circuliren in dem durchgefahrenen 
Gebirge stetig die Tagwasser, obwohl die iiberlagernde Gesteinsmach- 
tigkeit auch mehr als 700 Meter betragt. Nichtsdestoweniger haben 
die Gesteine in den tieferen Tunnelpartien wohl fast iiberall zu beob- 
achtende, aber doch nur geringe Veranderungen erfahren, auf die unten 
naher eingegangen w^erden wird. Auch iiber Tags sieht man, mit Aus- 
nahme bei dem Biotit, wenig weitgehende chemische Veranderungen; 
die Gesteine desaggregiren eben friiher als sie chemisch sich verandern, 
und bei den tiberall herrschenden starken Neigungsverhaltnissen wird 
der entstehende Grus bald abgetragen. 

Petrograpbisclie Beschaffeiilieit der krystallinisclien Gesteine. 

Als Grundlage zu den petrographischen Studien diente ein liberaus 
reiches Material. So wohl von Seite der k. k. Subsection St. Anton, 
als auch jener in Langen wurden von den im Eichtstollen vor Ort an- 
stehenden Gesteinen in kleinen gleichen Abstanden Proben genommen, 
ebenso bei Gesteinswechsel und sonstigen auffallenden Veranderungen. 
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Nicht minder liegen zahlreiche Probestiicke aus Firststollen, Qaer- 
schlagen, Vollausbruchen und Kammern vor. Ausserdem ist das bei 
vier unten zu erwahnenden Profilen geschlagene Material und solches 
von nahezu zwanzig grosseren und kleineren Touren in dem Gebiete 
beriicksichtigt worden. Selbstverstandlich konnten nicht alle diese mehrere 
Tausend Handstiicke eingehend untersucht werden; es sind aber sammt- 
liche durch meine Hand gegangen, aus ihnen wurde eine engere Auswahl 
getroffen, aus der erst wieder eine beschrankte Anzahl zur Herstellung 
von Praparaten ausgeschieden worden sind. Bei der Beschaffenheit der 
Gesteine, die eine vollstandige Aufldsung mit dem freien Auge Oder 
der Loupe nicht gestattet, liegt keine Garantie vor, dass alle mdglicher- 
weise vorkommenden Erscheinungen zur Beobachtung in Praparaten 
gelangten; doch ist mit der grossen Anzahl der Diinnschliffe die Wahr- 
scheinlichkeit, nichts itbergangen zu haben, eine grosse. Anders verhalt 
es sich mit der Vertheilung, respective dem brtlichen Vorkommen 
gewisser accessorischer Minerale. Urn deren An- oder Abwesenheit in 
den verschiedenen Gesteinsblattern zu constatiren, hatte die Zahl der 
Praparate ins Unendliche vermehrt werden miissen, eine Arbeit, die 
mit dem zu erwartenden Resultate kaum in Einklang gestanden ware 
und so besser unterblieb. 

Wie schon oben erwahnt, sind es weitaus iiberwiegend Gneisse, 
die das Gebirge aufbauen; an sie schliessen sich ganz untergeordnet 
Schiefer und Hornblendegesteine. 

Wie gezeigt werden wird, liessen sich die Gneisse nach den 
in ihnen enthaltenen Feldspatharten in zwei Gruppen scheiden: in 
Mikroklin-Albitgneisse und Albitgneisse. Der zwischen beiden 
bestehende Unterschied ist in den hier zur Betrachtung gelangenden 
Gesteinen ein gut durchgreifender, und da ja mit vollem Kechte der 
Feldspath [als Gruppirungsraineral so gerne herangezogen wird, ware es 
vielleicht am besten, diese Verschiedenheit zur Abtheilung zu beniltzen. 
Aus mehrfachen Griinden mbchte ich aber dennoch hievon absehen. 
Erstens einmal aus allgemeiuen, denn es erscheint bei der Beschaffenheit 
der krystallinischen Gesteine und ihrer Feldspathe, soweit wir sie bis 
jetzt kennen, uberhaupt sehr fraglich, ob der Feldspath als hauptsach- 
lichstes Gruppirungsmineral wird benutzt werden kdnnen, und zweitens 
aus localen Griinden. In dem enge begrenzten Baume ist der Unter¬ 
schied in der Feldspathfuhrung wohl ein durchgreifender, d. h. auch 
alle anderen Unterscheidungsmerkmale fallen mit ihm zusammen. Geht 
man aber nur wenig in die alteren Gesteine, so erscheint die Ver¬ 
schiedenheit in der Feldspathfuhrung verwischt. Andererseits ist dieselbe 
ausserlich nicht wahrnehmbar, zur Erkenntniss sind complicirtere 
Untersuchungen nbthig, die in dem einen Theile des Materials in Folge 
seiner Ausbildung bedeutende Schwierigkeiten verursachen. Ferner 
haben beide Varietaten ihre Schiefer, die sich enge an die Gneisse an- 
schliessen. Wenn sie auch beztiglich der raumlichen Verbreitung eine 
sehr untergeordnete Bedeutung erlaogen, so besitzen sie doch eine 
genetische und hier namentlich auch technische. Sie bleiben am besten 
bei den zugehorigen Gneissen, was unschwer geschehen kann, wenn 
man ein anderes, in beiden Gesteinsarten vorkommendes Mineral als 
leitendes benutzt, und dies ist der Glimmer. Es soli damit durchaus 
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nicht angedeutet sein, dass man meiner Ausicht nach bei der Eintheiluug 
der Gneisse iiberhaupt iinmer den Glimmer als Gruppirungsmineral 
beniitzea ^oll oder wird; bier handelt es sich lediglich darum, fiir ein 
engbegreDztes Gebiet eine praktische Gruppirung zu wahlen, die auch 
eine ausserliche, fur das freie Auge moglicheUnterscheidung gestattet. 

Von diesen Gesichtspuokten ausgehend, werde ich die Gneisse 
in solche mit vorwaltendem Muscovit und solche mit vorwaltendem 
Biotit theilen, obwohl auch dieser Gruppirungsart gewisse Mangel 
anhangen, in mancher Richtung vielleicht grossere als der ersterwahnten. 
Reine Muscovit- oder Biotitgneisse sind namlich eine Ausnahme weniger 
bei ersterer Art, als namentlich bei letzterer. Allein man wird dennoch 
hier fast niemals in Verlegenheit gerathen, wohin man das eine oder 
andere Vorkommen stellen soli, so mannigfach auch die Variation in 
der Ausbildung zu beobachten ist. 

3Iiiseoyitgiieisse. 

Als Typen dieser Gesteine wahle ich Proben aus dem Tunnel, und 
zwar 1372 Meter vom provisorischen Ostportal, 1075 Meter detto und 
die Gesteine, wie sie in den Steinbriichen bstlich von St. Anton (nahe in 
der Tunnelaxe) und sud-siidwestlich von Stuben zum Zwecke der Tunnel- 
ausmauerung gewonnen wurden. Es sei gleich hier bemerkt, dass von 
diesen vier Punkten je gleiche Gewichtsmengen, zusammen mehrere Kilo- 
gramm, pulverisirt und aus dem Pulver eine Durchschnittsprobe genommen 
wurde, welches zu der unten anzufiihrenden Pauschalanalyse diente. 

Alle vier Proben sind einander sehr ahnlich; sie besitzen ein 
blattriges Gefiige, die einzelnen Blatter bewegen sich meist in der Dicke 
urn zwei Millimeter herum und verlaufen auf weitere Erstreckungen 
ziemlich gleich, so dass eine ausgezeichnete Parallelstructur platzgreift. 
Sie sind mattweiss und bestehen aus Quarz und Feldspath; ersterer 
herrscht scheinbar vor, letzterer zeigt nicht immer glanzende Spaltflachen, 
bildet vorwiegend Leisten, die sich meist der Dicke der Gesteinsblatter an- 
fiigen, aber eine Lange bis zu einem Centimeter erreichen. jVerdickungen 
der Feldspathindividuen und damit verbundene knotige Auftreibungen sind 
hier seltener. Fast alle Individuen, die glanzende Spaltflachen aufweisen, 
sind Karlsbader Zwillinge. Von sehr untergeordneter Bedeutung als 
gesteinsbildendes Mineral ist der Glimmer. Vor Allem tritt ein grau- 
weisser Muscovit hervor, der seltener innerhalb der Gesteinsblatter, 
sondern vorwiegend als Ueberzug auf den Trennungsflachen erscheint. 
Namentlich im grossen Steinbruche bei Stuben besitzt er einen schw^achen 
Stich ins Braunliche und wird bei dicker aufeinander liegenden Blattchen 
und damit verbundener tieferer Farbung fur Biotit gehalten. Grunliche 
Partien riihren von der beginnenden Umwandlung im Glimmer her. 
Die Blattchen sind meist sehr klein, solche von circa einem Quadrat- 
Millimeter sind schon selten; sie bilden unregelmassige Aggregate von 
sehr verschiedener Grosse, die als Ueberziige auf den Trennungsflachen, 
manchmal nach gewissen Richtungen parallel, angeordnet sind. Immer 
bleibt zwischen den dtinnen, hautartigen Aggregaten Raum, in welchen 
sich Quarz und Feldspath der einzelnen Gesteinsblatter direct beriihren, 
wohl auch verwachsen sein miissen, denn die Trennbarkeit der Gesteins- 
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blatter ist eiue sehr uugleiche. Grosse Ebenllachigkeit dieser Gesteine 
auf weitere Erstreckungen ist selteu, namentlich im Steiiibruche vou 
St. Anton ist sie aber vorhanden, und war es eiue sehr gliickliche Wahl, 
von diesem Punkte das Material zur Tunnelausmauerung zu gewinnen. 

Die BetrachtuDg von Diinnschlilfen lehrt bezuglich der oben 
beschriebenen Art der Anordnung der Minerale nichts wesentlich Neues. 
Das Verhaltoiss von Quarz und Feldspath zu einander wird bei den 
Miiieralien besprochen werden. Thatsachlich erscheint Muscovit selten 
innerhalb der Gesteiusblatter, bfter sieht man griine Pseudomorphosen 
und Biotitreste, auf die ich unten zuriickkommen werde. 

Keines von den das Gestein zusammensetzenden Mineralen zeigt 
auch nur genaherte Forrnausbildung, hie und da glaubt man bei der 
Zertriimmerung von Gesteinsstucken das aufrechte Prisma oder die 
Langsflache von Feidspathkrystallen zu sehen, die sich von den um- 
gebenden Quarzpartien abldsen, in Schliffen konnten auch nicht einmal 
diese Andeutungen wahrgenommen werden. Die Beschalfenheit der 
Minerale ist in fast alien Varietaten der Muscovitgneisse gleich; ich 
werde demnach hier die Eigenthiimlichkeiten derselben hervorheben 
und Abweichungen, die sich vorwiegend auf Grossenverhaltnisse beziehen, 
bei der Besprechung der Varietaten anfiihren. 

Quarz. Die Kdrner dieses Minerales bestehen fast immer aus 
mehreren Individuen, die in der Grosse sehr wechseln; haufig sind dieselben 
so verwachsen, dass man im gewohnlichenLichte dieGrenzen der einzelnen 
gar nicht Oder nur zum Theile sehen kann, ja nicht einmal zwischen Quarz 
und Feldspath sind sie immer sichtbar. Die weisse Farbe rlihrt von massen- 
haften Hohlraumen und Einschliissen her, welche die bekannte reihen- 
fdrmige Anordnung zeigen, theils liegen die Reihen mehr weniger parallel, 
schneiden sich aber auch, oder sind die Hohlraume und Einschltisse 
central oder uberhaupt local angehauft. Hohlraume und Einschliisse 
sind winzig klein, rundlich, schlauchformig, seltener zackig; negative 
Krystalle wurden nie beobachtet. Soweit der geringe Umfang dieser 
Dinge ein Urtheil gestattet, mochte ich das Ueberwiegen der Hohlraume 
annehmen, Flussigkeitseiiischliisse mit Libellen sind schon selten, solche 
mit spontan beweglichen ausserst selten; die letzteren sind nicht zum 
Verschwinden zu bringen. Ausserdem gewahrt man nicht selten Mineral- 
einschlusse; ich halte einen grossen Theil fUr fast farblosen Epidot, 
andere sind Muscovitblattchen, Biotit und Apatit sind selten. Die Menge 
des Quarzes erscheint in den Schlilfeu ziemlich wechselnd, was, ab- 
gesehen von der wirklichen Vertheilung, wohl auch von der Wahl der 
Gesteinsstiicke fur die Praparate abhangt. Partien, die wenigstens in 
einer Richtung einen Centimeter erreichen, sind schon selten und 
durften dem Maximum entsprechen. Das Weitere hieriiber wird gleich 
zur Darstellung gelangen. 

Feldspath. Dieser Gemengtheil ist der weitaus interessauteste, 
und da es scheint, dass die hier zu beobachtende Ausbildungsweise 
namentlich in alpinen Gneisseu eine grosse Verbreitung besitzt, soli 
sie ausfuhrlicher behandelt werden; ich beniitze hiezu das Gesammt- 
material der Muscovitgneisse. Bei der optischen Specialuntersuchung 
erfreute ich mich der werkthatigen und controllirendeu Unterstiitzung 
meiues geehrten Freundes Dr. M. Schuster, wodurch die Bestim- 
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Fig. 1. 

mungen jedenfalls erheblich an Werth gewonnen haben und wofiir ich 
ihm bestens danke. 

Die Feldspathindividuen erreichen in manchen Varietaten und 
local eine bedeutende Grosse. Die grossten fand ich in einem Vorkommen 
an der Strasse iiber den Arlberg bei der ersten grossen Kehre von 
St. Anton west-siidwestlich, wo die Strasse den Bach des Baggenthales 
iibersetzt. Es wird da die eine Seite der Strasse von Felswanden be- 
srenzt, deren Streichen verqiiert ist; bei Punkt 20 des Profiles von 
Baggenthal steht ein wenige Meter machtiges Gesteinsblatt an, in dem 
die schwach blaulichen Feldspathe sofort ins Auge fallen, Dimensionen 
von 2X1 Centimeter sind haufig. Im Allgemeinen sieht man stark 
glanzende Spaltflachen selten; unser Material zeigt sie freilich ofter, 
weil bei dessen Auswahl auf den Feldspath besondere Rucksicht ge- 
nommen wurde. Weitaus die meisten sind matt und rauh, woher dies 
kommt, wird unten gezeigt werden. Fast alle glanzenden Spaltflachen 
lassen Karlsbader Zwillinge erkennen. 

In Schliffen beobachtet man, dass die Begrenzung der Individuen 
lediglich von der Umgebung bedingt wird, auch nur genaherte Formaus- 
bildung ist nimals zu sehen. Der Umfang verlauft in der Regel complicirt, 
die Feldspathsubstanz erftillt Raume zwischen Quarzkornern, diese sind 
vielfach in den Feldspath hineingewachsen und grbssere liegen im Feld¬ 
spath u. s. w., kurz, iiberall sieht man die sichersten Kriterien ganz 
gleichzeitiger Bildung. Ein Beispiel 
dieser Ausbildung soil in Fig. la 
gegeben werden; es ist einer Ge- 
steinsprobe aus dem Tunnel ent- 
nommen, 239 Meter vom proviso- 
rischen Ostportal. Die Zeichnung 
ist im polarisirten Lichte gemacht, 
weil im gewbhnlichen die Grenzen 
zwischen Feldspath und Quarz nur 
zura geringsten Theile sichtbar sind 
Ein zweites Beispiel gehbrt einem 
Gestein aus dem Profile von Rautz 
(Punkt IV) an, und ist in Fig. 15, 
ebenfalls im polarisirten Lichte ge- 
zeichnet. Es sind zwei Zwillinge, 
wohl parallel M (010), aber mit 
gegeneinander geneigter c-Axe ver- 
wachsen. Die beiden dunkleren 
Lamellen gebbren einem, die beiden lichteren dem zweiten Zwil¬ 
ling an. Ein dritter und vierter Zwilling, links und rechts in der 
Figur, sind zum Theile im gewbhnlichen Lichte gezeichnet, vom um- 
gebenden Quarz unterscheiden sie sich durch starkere Triibung. Sowohl 
die einzelnen Feldspathindividuen sind unter sich, als auch mit dem 
sie umgebenden oder zwischenlagernden Quarz vollstandig verwachsen, 
so dass im gewbhnlichen Lichte die Grenzen der Individuen und Sub- 
stanzen nicht wahrnehmbar sind. Die Ausbildung und Verwachsung 
mehrerer Individuen ist nattirlich so mannigfach variirt, dass man, um 
alle Falle zu erschbpfen, fast alle vorkommenden Feldspathe zeichren 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichaanstalt. 1835. 35. Band. 1. Heft. (H. t. Foullon.) 8 
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miisste. Im Allgemeinen sind die Krystalle vorwiegend nach den Axen 
a und c entwickelt, mit welcher Ebene sie genahert den Gesteinsblattern 
parallel liegen, so dass die 6-Axen mehr weniger genau senkrecht auf 
der der Parallelstructur entsprechenden Absonderung liegen. Dieser 
Urastand hat eine gewisse Bedeutung, wie noch gezeigt werden wird. 

Was nun die Substanz der Feldspathe anbelangt, so erscbeint sie 
in Schliffen nie in ganzen Individuen klar, entweder sind die Schnitte 
iiberhaupt getriibt, Oder es durchziehen triibe Streifen nach einer Oder 
zwei Richtungen dieselben, man erkennt bald, dass sie Ebenen ent- 
sprechen, die vorwiegend parallel P, seltener parallel einem aufrechten 
Prisma I Oder T (z. B. in Fig. la) verlaufen. Becke^) erwahnt einer 
ahnlichen Erscheinung und spricht die Vermuthung aus, sie sei wahr- 
scheinlich die Folge von Verwitterung. Hier sieht man unter gunstigen 
Verhaltnissen, dass die Triibung durch Anhaufung winziger Blaltchen 
hervorgerufen wird, ansonst lasst sich nichts wahrnehmen, was fiir oder 
gegen die Annahme als Verwitterungserscheinung sprache, aus dem 
consequenten Auftreten in genannter Richtung ware ich eher geneigt, 
sie fiir eine mit Einschlussanhaufiing verbundene Wachsthumserscheinung 
zu halten. Auch sonst sind Interpositionen haufig. 

Im gewohnlichen Lichte sieht man wohl oft klarere und trtibere 
Partien innerhalb eines Schnittes neben einander, merkliche Unterschiede 
im Brechungsvermogen fallen aber nicht auf. In Schliffen, welche gegen 
die Ebene der grdssten Entwicklung der Gesteinsblatter eine mehr ge- 
neigte Lage besitzen, erscheinen im polarisirten Lichte viele polysyn- 
thetisch verzwillingte Feldspathe, in solchen, die ziemlich parallel der 
Absonderung hergestellt werden, sind sie selten oder fehlen ganz, was 
mit der oben erwabnten Lage der Feldspathkrystalloide zusammenhangt. 
Haufig gewahrt man feine Zwillingsstreifung neben breit entwickelten 
Lamellen. Fig. 1 c aus einem Praparate des Gneisses aus dem grossen 
Steinbruche bei Set. Anton, bei gekreuzten Nicols und Ausloschung einer 
Partie gezeichnet, liefert ein Beispiel. Das Bild, welches sich da bietet, 
ist dem der Milchstrasse in sternenhellcr Nacht nicht unahnlich. Fig. 1 d 
aus dem Gneiss des Steinbruches bei Stuben, ebenfalls im polarisirten 
Lichte gezeichnet, zeigt eine Verwachsung verschiedener Feldspathe. 
Endlich ist der ab und zu erscheinenden. mikropegmatischen Verwacli- 
sung von Qaarz und Feldspath zu erwahnen. 

Nachdem die haufige Anwesenheit von Plagioklas erkannt war, 
erschien es wiinschenswerth, Bestimmungen iiber die Art desselben aus- 
zufiihren. Nach verschiedenen Andeutungen in den Schliffen und nament- 
lich aus solchen, wie sie in Fig. 1 d dargestellt sind, stand zu vermuthen, 
dass Verwachsungen von Orthoklassubstanz und einem Plagioklas nicht 
selten vorkommen, dennoch war das Resultat der optischen Untersuchung 
ein iiberraschendes, ich gebe hier die diesbeziiglichen Beobachtungen: 

Tunnel 1075 vom prov. Ost-Portal. Spaltblattchen parallel P, 
auf die naturliche Spaltungsflache aufgeklebt, der andere 
Theil abgeschliffen, Ausloschung des geringeren, in Lamellen 
auftretenden Theiles .. 5° 

Die Gneissformation des niederosterreichischen Waldviertels. Tschermak’s 
mineralog. uud petrogr. Mitth., Bd. IV., 1832, Seite 189. Daria S. 199. 
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Nahe senkrecht auf die Langsentwicklung obiger Lamellen ist 
ein kleiiier zwillingslamellirter Theil eingewachsen, der gegen 
das Netzwerk der Hauptmasse Ausldschungswinkel von 2—3” 
zeigt. Die Differenz zwischen den Ausldschungen der beiden 
Zwillingssysteme betragt aber 9°, demnach der einseitige 
Werth. 4*5'^ 

Die Hauptmasse zeigt nicht sehr deutliche Gitterstructur und 
eine Ausloschungsschiefe von. 19° 

Feldspath aus dem Gneiss des Steinbruches in Set. Anton. Spalt- 
blattchen paralell P, einseitig angeschliffen. 

Ein Theil der Substanz, der der Menge nach gegen einen 
anderen bald vorwaltet, bald zuriicktritt, zeigt Ausloschungs- 
schiefen von.4 — 5” 

Der andere Theil mit angedeuteter Gitterstructur .... 19° 

Von demselben Korn nach einer zweiten, wenig vollkommenen 
Spaltrichtung abgespaltene, einseitig angeschliffene Blattchen 
zeigen in der klaren Substanz eine Ausloschungsschiefe von 20—21° 

In einer, im auffallenden Lichte bei aufgesetztem Nicol porzellan- 
artigen, sonst trllben, im durchfallenden schlecht durch- 
sichtigen Substanz eine Ausloschungsschiefe von circa . . 7° 

Wenn der Verlauf letzterer Partien dem aufrechten Prisma ent- 
spricht, was ja wohl anzunehmen ist, so erfolgt die Ausldschung im 
positiven Sinne Schuster’s. Ausserdem lasst sich der Austritt der 
positiven Mittellinie erkennen. 

Feldspath aus dem Gneiss des grossen Steinbruches bei Stuben. 

Ein unebenes, beiderseits angeschliffenes Spaltblattchen besteht 
aus ungemein fein zwillingsgestreiften klaren Partien und aus 
truben vorherrschenden; die ersteren zeigen annahernd Aus- 
Idschungsschiefen von 6° und 2°, die iibrige Masse von circa 
14°, correspondirend mit dem unter 2° ausloschenden System. 

Ein einseitig angeschliffenes Blattchen nach der zweiten Spalt¬ 
richtung vom selben Korn zeigt fur beide Substanzen Aus- 
loschungsschiefen von.4-5^ 
und ... ....+18° 

Feldspath aus dem Gneiss von Punkt XX des Profiles von 
Baggenthal. 

Einseitig angeschliffene Blattchen parallel P zeigen eine ungemein 
feine Verwachsung zweier Substanzen, von denen eine eine 
kleine, die andere eine grossere Ausloschungsschiefe gibt. 

Ein Spaltblattchen in der zweiten Spaltrichtung parallel M 
vom selben Korn zeigt ... . +5° 
ist also Mikroklin allein. 

Aehnliche Beobachtungen liessen sich noch von vielen anderen 
Punkten anfiihren, die gegebenen durften aber geniigen, um den Be- 
weis fUr erbracht zu halten, dass bier nach den gegebenen optischen 

8* 
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Dateii Verwachsungea von Mikroklin und Albit vorliegen ^), somit 
ein grosser Theil der, gewissermassen porphyrisch erscheinenden, Feld* 
spathe der Muscovitgneisse Microperthit ist. Ganz entspricht er 
allerdings nur selten jener Verwachsungsart, fiir die Be eke diese Be- 
zeichnung gewahlt ^), sie ist hier meist viel grdber, und merkwiirdiger- 
weise zeigen selbst die feinsten nicht den bekannten Schiller, wahr- 
scheinlich well sie noch immer nicht fein genug sind. Da im Wesen 
— wohl aber nicht in der Ausbildungsweise — die vorliegende Ver- 
wachsung von Kali- und Natronfeldspath die gleiche ist, da ferner von 
den feinen Verwachsungen zu den groberen stetige Uebergange herrschen, 
so nehme ich keinen Anstand, dieselbe Bezeichnung zu gebrauchen, 
die, wenn man fiir den Microperthit mehr die Ausbildungsweise in den 
Vordergrund stellen will, was gewiss einige Berechtigung hat, hier 
durch eine andere ersetzt werden musste. Freilich trate dann der 
missliche Umstand ein, dass, da einerseits so feine Ausbildungsweisen 
vorliegen, die doch schon die Bezeichnung verdienen, andererseits die 
groberen anders benannt werden wiirden, erstens eine im Wesen gleiche 
Sache zwei Namen fiihrte und zweitens man doch nicht recht wiisste, 
wo man die Grenze ziehen soil. Umsoweniger diirfte dies ent- 
sprechen, je weiter verbreitet die Erscheinung ist, was thatsachlich der 
Fall zu sein scheint. Ausser den von Be eke (a. a. 0.) citirten 
Vorkommen mbchte ich wenigstens noch jene in gewissen Gotthard- 
gesteinen hinzufilgen ^), auch Hussak fiihrt sie neuestens an ^). 

Die grobere Beschatfenheit der Verwachsung gestattete hier we¬ 
nigstens den sicheren Nachweis, dass der mit dem Albit verwachsene 
Kalifeldspath Mikroklin ist; die Structur lasst dies mehr nur ver- 
muthen, derm ausgesprochene Gitter beobachtet man fast nie, die optischen 
Bestimmungen lassen jedoch keinen Zweifel tibrig. 

Was nun die Verwachsungsart selbst anbelangt, so wiederhole 
ich, dass die Gebilde im Ganzen haufig als Karlsbader Zwillinge er- 
scheinen. Innerhalb derselben ist die Vertheilung der beiden Substanzen 
eine sehr wechselnde, bald in der Weise, dass ausserst unregelmassig 
contourirte Partien von abwechselnd Mikroklin und Albit mit ihren 
Langsentwicklungen genahert parallel Oder doch im Sinne von M (010) 

Einem Theile obiger Ausloschungsbestimmuugen fehlt, mangelnder Prismen- 
spaltrisse oder Kanten wegen, der Sinn der Richtung. Aiis einer Einzelbeobachtung, 
die mit einem solchen Mangel behaftet ist, diirfte man nun keineswegs auf die Art 
des Feldspatbes schliessen. Wenn aber in einer Reihe von Bestimmungen, bei sonst 
volliger Gleichheit der iibrigen Erscheinung, ein sicherer Schluss auf die Richtung 
bei einem Theile moglich ist, so scheint es mir erlaubt bei dem anderen, aus gleich 
starker Schiefe der Ausloschung zweier verwachsener Feldspatharten auch auf den 
Sinn riickschliessen zu diirfen. 

-) a. a. 0. S. 196—200. 
Schon Mayer erwahnt, dass mit dem Orthoklas ein wenig Plagioklas 

vergesellschaftet ist (Untersuchungen iiber die Gesteine des St. Gottbardtunnels 
Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch. 1879 Bd. 30, S. 14). Noch deutlicher scheint 
dies aus den Untersuchungsresultaten Sjogren’s hervorzugehen, iiber die Stapff 
eine kurze Mittheilung machte (ebenda Bd. 31, 1878, S, 619 und 620); Mikroklin 
und Plagioklas werden da haufig in einem und demselben Gesteine neben einander 
angefiihrt. 

^) Mineral, u. petrogr. Notizen aus Steiermark. Verhandlungen der k. k. 
geol. Reichsanst. 1884, Nr. 13, S. 244—246. 
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neben einauder verlaufen; in diesem Falle scheint der Mbit seltener fur 
sich wieder zwillingslamellirt. Oder die Langsentwicklung verlauft ge- 
nahert dem Sinne von (100), also die einzelnen Substanzen setzen in 
geschlossenen Partien quer durch das Korn, dann erscheint der Albit 
immer fein ’zwillingslamellirt. Dementsprechend erhalt man in Spalt- 
stiickchen parallel M im ersteren Falle vorwiegend die eine oder die 
andere Substanz, die Menge der zweiten entspricht nur den seitlichen 
unregelmassigen Fortsatzen der Hauptpartien und ist demnach auch 
ganz unregelmassig geformt. In diesem Falle entspricht auch manchmal 
die vollkommenere Spaltbarkeit M. In der zweiten Ausbildungsweise 
erscheinen Mikroklin und Albit in Streifen parallel der c-Axe, derlei 
Kdrner spalten sowohl nach P als nach M nahe gleich schlecht, wie 
denn liberhaupt die Herstellung der Praparate, der vielen misslingenden 
Versuche wegen, eine zeitraubende und schwierige ist und einer ge- 
iibten Hand bedarf. Ausserdein gewahrt man oft 3—4 Spaltflachen an 
einem Korn, was von der Verwachsung verschieden orientirter Individuen 
herriihrt, und es erfordert die grdsste Aufmerksamkeit, urn Blattchen 
von einem Individuum nach den zwei verschiedenen Spaltrichtungen 
zu erhalten. 

Wie schon bemerkt, herrscht der Albit im Allgemeinen vor. Die 
Substanz des Mikroklin erscheint in Folge massenhafter winziger Ein- 
schlusse stark getriibt, jene des Albit ist klarer und enthalt grossere 
Interpositionen. Local tritt aber auch das umgekehrte Verhaltniss ein, 
Mikroklin herrscht vor und Albit tritt stark zuriick. Aus den Schliffen 
allein lasst ^sich die Verwachsung zweier Feldspathe nur vermuthen, 
zum Nachweis bedarf es unbedingt der Spaltblattchen und Praparate. Da 
die Korner in der beschriebenen Ausbildungsweise mit M parallel in 
den Gesteinsblattern liegen, ferner die Verwachsungsart mit Blattern 
von abwechselnd Albit und Mikroklin parallel M stark vorherrscht, 
die Praparate immer mehr entsprechend der Gesteinsabsonderung her- 
gestellt werden miisssen, weil sie sonst zerfallen, so sieht man in Schliffen 
auch mei&t nur entweder den Mikroklin mit sehr schwach angedeuteter 
Gitterstructur oder ein Blatt Albit, ab und zu beide in ganz unregel¬ 
massigen Partien neben einander, so dass man weit eher an nicht orientirte 
Verwachsung zweier Individuen als an eine gesetzmassige zweierlei 
Feldspathe denkt. 

Einschlusse. Wie schon bemerkt, enthalt der Mikrolin massen- 
hafte winzige Blattchen eingeschlossen; liber ihre Natur lassen sich nur 
Vermuthungen aufstellen, wenigstens zum grossten Theile mdchte ich 
sie fiir Kaliglimmer halten. Eine Entscheidung, ob diese Blattchen als 
primare Einschlusse oder als Neubildungen anzusehen sind, ist mit 
Sicherheit ebenfalls nicht zu treffen, ich neige entschieden zur ersteren 
Ansicht. Sicher sind aber die fremden Minerale im Albit primare Inter¬ 
positionen; es wurde ebenfalls schon erwahnt, dass sie hier in weit 
geringerer Zahl vorhanden, aber viel grosser sind. Ganz ausnahmsweise 
erfullen sie auch mindestens 25 Proc. des Kaumes der Schnittflache. 
Fig. 2 a stellt einen Schnitt verwachsener Feldspathe aus einem Gesteine 
des Profiles von Rautz (Punkt I5) dar. Die Zeichnung ist mit theilweiser 
Zuhilfenahme polarisirten Lichtes ausgefiihrt Der durch Punktirung 
dunkler gehaltene Theil entspricht dem Mikroklin, welcher im gewbhn^ 
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lichen Lichte unter dem Mikroskop einen ahnlichen Farbenton hat, der 
aber einen Stich ins Braune besitzt. Auch scheiubar in ihm sieht man 

einzelne grossere Einschliisse, doch 
gehoren sie, wie Ausloschungsver- 
suche zeigen, wohl nnterlagerndem 
Albit an. Der licht gelassene Theil 
ist Albit und anstossender Quarz, 
der bier durch die reihenformigen 
Hohlraume und Einschliisse cha- 
rakterisirt ist. Letztere kommen, 
wenn auch selten, im Feldspath 
ebenfalls vor. 

Ein zweites Beispiel tiber die 
Vertheilung weniger, grosserer 
Einschliisse sei einer Gesteinsprobe 
aus dem Tunnel 73 Meter vom 
provisorischen Ostportal entnom- 
men. Fig. 2h stellt den, ausserst 
feine Zwillingslamellen enthalten- 
den Albitschnitt dar. Die bier als 

Leisten erscheinenden Einschliisse sind nichts anderes als ziemlich flachen- 
reiche flache Krystalle, deren Symmetrieebene senkrecht auf der Zeichen- 
ebene steht. Besonders auf die rechts unter der Mitte und links oben 
in der Figur sichtbaren Krystalle erlaube ich mir aufmerksam zn machen, 
es sind typische Formen des Epidot, wie er weiter unten beschrieben 
werden wird. Die Anordnung der Einschliisse nach dem aufrechten 
Prisma zeigen die Fig. 1 a und c. 

Als drittes Beispiel Fig. 2 c wahle ich einen Schnitt aus einer 
Tunnelgesteinsprobe 1372 Meter vom provisorischen Ostportal, sie zeigt 
die locale Anhaufung grosserer Einschliisse, die aber sonst in der Kegel 
mehr central liegt. Auch bier gibt es Formen, die an den Epidot 
erinnern. 

Die Vertheilung und Menge der Einschliisse ist naturlich eine 
wechselvolle, die gegebenen Beispiele entsprechen aber dennoch den 
bemerkbaren, immer wiederkehrenden Principien. In orientirten Spalt- 
blattchen gewahrt man iibrigens nicht selten, dass ein Theil der einge- 
lagerten Minerale parallel dem aufrechten Prisma Oder der basischen 
Endflache angeordnet ist. 

Mit Ausnahme des selten eiageschlossenen Biotit und ab und zu 
vorkommender Erze sind die iibrigen Einschliisse farblos oder fast 
farblos. Leichter ist der Kaliglimmer durch seine bekannten Eigenthiim- 
lichkeiten unter den iibrigen zu erkennen, sein Vorkommen ist hdchst 
unregelmassig, theils uberwiegt er, theils ist wenig vorhanden, er fehlt 
aber auch ganz. Am auffallendsten ist ein stark lichtbrechendes Mineral, 
das namentlich in den Individuen, deren Symmetrieebene parallel zur 
Mikroskopaxe steht, einen schwachen Stich ins Griine besitzt. Ich halte 
dieses Mineral fiir Epidot und werde unten noch darauf zuriick- 
kommen. 

Von Wachsthumserscheinuugen lasst sich wenig sagen. 
Eigentlicher zonaler Aufbau ist nicht zu beobachten, auch die cen- 

Fig. 2. 
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traleii Anhaufungen der Einschlusse haben keiue, auch uur genahertea 
krystallonomen BegrenzungeD, wie dies beispielsweise Kalkowsky 

^ erwahnt ^). Die iiiassenhafteu Einschlusse und der Mangel jeder Formen- 
entwicklung weisen wohl mit aller Deutlichkeit auf ausserst kiimmer- 
liche Verhaltnisse wahrend der Krystallisation bin, die hauptsachlich 
in geringer freier Beweglichkeit der Substanzen bestand. Vielfach sieht 
man zerbrochene Individuen, bei denen die Anordnung der Zwillings- 
lamellen vermuthen lasst, dass der Bruch zu einer Zeit erfolgte, in 
der das Wachsthum noch nicht abgeschlossen war. Fig. 3 a zeigt einen 
Schnitt aus einer Tunnelgesteins- 
probe 1598 Meter vom proviso- 
riscben Ostportal. Die Art des 
Auftretens des Quarzes an der 
rechten Seite lasst annehmen, 
dass bis zu dessen Endigung 
der Feldspath reichte, als der 
Bruch erfolgte. Beim weiteren 
Wachsthum setzten sich dieZwil- 
lingslamellen links im unteren 
Theile nicht fort. Die Bruch- 
stelle ist wieder mit Feldspath- 
substanz verkittet, die nun aber 
nicht gleichmassig auslischt. In 
Fig. 3 h sind mehrere Schnitte 
zerbrochener Feldspathe gezeich- 
net, sie gehbren einem Prapa- 
rate an, das aus einer Probe 
40 Meter vom provisorischen Ostportal hergestellt wurde. Endlich 
kommen auch gebogene Krystalloide vor, wie Fig. 3 c zeigt. (Tunnel 
385 Meter vom provisoraschen Ostportal.) 

Glimmer, a) Muscovit. Ueber diesen ist nicht mehr viel mit- 
zutheilen, er schmilzt an den Kanten leicht zu einem grauen Email und 
besitzt den charakteristischen grossen Axenwinkel. In Schliffen erscheint 
er farblos. Abgeschuppte Blattchen sind lichtgrau, oft mit einem Stich 
ins Violette. Kleinschuppige Aggregate bildet er hier nur ausnahms- 
weise, in der Regel kann man mit freiem Auge Oder ganz schwachen 
Vergrbsserungen die einzelnen Individuen unterscheidec. Er ist selten 
ganz frei von Einschlussen, was weniger gut in Schliffen als in abge- 
schuppten Blattchen zu sehen ist. Der haufigste Begleiter ist Biotit, 
mitunter in reizenden sechsseitigen Krystallen. Nur ab und zu sind sie 
frisch und braun (z. B. im Steinbruche von St. Anton), sonst meist 
griin in beginnender Zersetzung. Ausserdem lassen sich winzige farb- 
lose Epidotkrystallchen, Zirkon, beide selten, kohlige Substanzen und 
endlich griiner Epidot als Einwanderung von Biotit nachweisen. Schlauch- 
fbrmige Hohlraume sind haufig. 

b) Bio tit. Derselbe fehlt wohl nie ganz; wenn er auch seiner 
Menge nach eine sehr geringe Bedeutung erlangt, so erregt er insoferne 

Fig. 3. 

9 „Ueber den Salit als Gesteinsgemengtlieil.“ Tschermak’s mineral. Mitth. 
1875, S. 45—50. Darin S. 49. 
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ein Interesse als er fast niemals frisch zu sehen ist. Im unver- 
an derten Zustande ist er braun, wie man namentlich dort gewahrt, wo 
er als Einschluss im Feldspath Oder Muscovit erscheint. In den weitaas 
meisten Fallen zeigt er griine Farbung, die immer mit Neubildungen 
verbunden ist. Die letzteren stellen gelbe Nadeln und Aggregate dar, 
die die Tendenz zur Anordnung unter 60°, respective 120° besitzen 
und so ein die Pseudomorphosen durchsetzendes Netzwerk bilden. Die 
Um wandlungsproducte aus dem Glimmer sind einerseits ein meist leb- 
haft pleochroitischer Chlorit und gelber Epidot. Die Krystallchen des 
letzteren sind oft sehr scharf ausgebildet und besitzen langsaulenfor- 
mi gen Habitus; Kbrner sind selten. 

Das Resultat der Pauschalanalyse des oben bezeichneten Materials 
ergab folgendes Resultat: 

Kieselsaure. 75-74 Proc 
Eisenoxyd. 1-78 w 
Thonerde . 14-24 V) 

Magnesia. 0'42 n 

Kalk. 0-91 n 

Natron. 4-25 ti 

Kali. 2*52 n 

Gliihverlust. 0*70 n 

100-56 

Zur Analyse wurden 0-098 Gramm, zur Alkalienbestimmung 
1’4984 Gramm verwendet. Beim Aufschliessen zeigte sich eine Spur 
Mangan. Selbstverstandlich miissten nach den vorhandenen accessorischen 
Mineralen Spuren von Titansaure, Schwefel, Phosphorsaure und Zirkon- 
erde etc. nachweisbar sein, worauf ich aus naheliegenden Griinden ver- 
zichtete. 

Die angefiihrte Zusammensetzung lehrt, dass nicht iiber 41 Proc. 
Qaarz vorhanden sein konnen, eine Menge, die man hoher schatzen 
wiirde. Rechnet man den ganzen Natrongehalt dem Albit zu, so wurden 
circa 36 Proc. dieses Minerals resultiren, 2 Proc. Kali gaben nahezu 

* 12*5 Proc. Orthoklassubstanz, der Rest des gefundenen Kalis circa 
3 Proc. Muscovit, Mengenverhaltnisse, die mit dem Befunde insoweit 
iibereinstimmen, als erfahrungsgemass auch reine Mikroklinsubstanz etwas 
Natron euthalt und hiedurch das angefuhrte Verhaltniss zu Gunsten 
dieser etwas verschoben wird. Selbstverstandlich ist ein Theil des 
Kalkes dem Plagioklas zuzurechnen. Aus diesen Mengen resultiren aber 
nur circa 11 Proc. Thonerde, was gegen die gefundenen 14-24 Proc. 
sehr erheblich dilferirt. Die ausgewiesenen Mineralmengen, der Thonerde- 
rest und Gliihverlust wiirden nur circa 97 Proc. geben. Begriindet ist 
diese Differenz theilweise in den Methoden, denen zufolge die Thonerde 
leicht etwas zu hoch, die Alkalien zu niedrig gefunden werden, ferner 
in der Vertheilung der Alkalien als Grundlage zu obigen Berechnungen, 
die ja ziemlich willkiirlich erfolgen muss, und in der Vernachlassigung 
des Kalkes, der einen hohen Thonerdegehalt im Plagioklas erfordert. 
Endlich wird auch der massenhaft als Einschluss und Neubildung vor- 
koramende Epidot zu dessen Steigerung beitragen. Es mag auch be- 
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ginnende Zersetzung in den Feldspathen zu dem Missverhaltnisse Ver- 
anlassung geben; auf diese scheint der Gluhverlust hinzuweisen, der in 
der Hohe von 0*70 Proc. in dem vorhandenen Muscovit, Epidot und 
Chlorit allein nicht begrundet sein diirfte. 

Das Eisen muss wenigstens zum Theile als Oxydul vorhanden 
sein — wohl in dem Chlorit — weil sich das fast rein weisse Pulver 
nach dem Gliihen rothlich farbt. 

Der geringe Kalkgehalt beweist die Abwesenheit nennenswerther 
Mengen von Anorthitsubstanz im Plagioklas, jener der Magnesia, dass 
die massenhaft im Feldspath enthaltenen Einschliisse nicht Salit sein 
kbnnen, da er wohl von dem vorhandenen Biotit absorbirt wird. 

Diese scheinbar sprdden Gesteine zeigten in den Tunnelaufschlussen 
vielfache Biegungen, die freilich oft mit Knickungen verbunden waren, an 
die sich auch eine vollkommene Zermalmung anschliesst. 

Sehr schbne Biegungen, wobei die Bugstellen vollig frei von 
Knickungen sind, sieht man circa 15 Meter unter der sudlichen Spitze 
der Arlbergalpe. Die 1—2 Centimeter dicken Gesteinsblatter sind 
hier auf eine ziemlich lange Erstreckung um 90 und mehr Grade 
gebogen, ohne auch nur Spuren von Bruchen Oder Aufblatterungen zu 
zeigen. 

Accessorische Minerale und Varietaten. 
« 

Der oben beschriebene Gesteinstypus ist der verbreitetste und 
bildet die Hauptmasse, accessorische Minerale sind hier selten, es ist 
fast nur farbloser Epidot, der haufiger erscheint, hie und da sieht 
man ein Zirkonindividuum, Rutil fehlt so gut wie ganz. In der Nach- 
barschaft der ausgesprocbenen Zweiglimmergneisse treten bfter Granate 
auf (z. B. Profil von Rautz, nabe der Strasse, Punkt und I3). Auch 
Apatit lasst sich hier nachweiseu (Profil von Rautz I5). Der Turmalin 
tritt nur an einzelnen Punkten und dann gewohnlich in grosserer Menge 
auf (z. B. Profil von Rautz IVi). Die Saulen erhalten eine bedeutende 
Lange, man sieht sie schon mit freiem Auge, namentlich ini Tunnel 
wurden grosse, bis 10 Centimeter lange, dicke, tiefschwarze .-olche, 
auch ganze Nester ofter, gefunden. In einem Schliffe (Tunnel, 1056 Meter 
vom provisorischen Ostportal) sind ein paar braune Saulchen, die ich 
fiir Staurolith halte. Allenthalben treten auch Erze in geringer Menge 
auf (Schwefelkies, Magnetkies) und, wie man an der Umwandlung 
deutlich sieht, Titaneisen. 

Der Muscovitgneiss bildet nicht viele Varietaten, die erstens durch 
die Mengen der einzelnen Minerale und zweitens durch deren Grossen- 
verhaltnisse bedingt werden. Solche, die so recht eigentlich durch Ver- 
schiedenheiten in der Structur begrundet sind, spielen eine untergeord- 
nete Rolle. Eine sehr betrachtliche Anreicherung des Quarzes lasst 
sich nicht beobachten, hingegen kommen grdssere, flach linsenformige 
und unregelmassige Ausscheidungen im Gesteine selbst ofter vor. 
Haufiger ist eine Zunahme des Muscovitgehaltes, die Gesteine werden 
dann dilnnschiefriger, um endlich in Glimmerschiefer iiberzugehen. 

Wo die Feldspathe sehr gross werden, macht sich die Tendenz 
zur Bildung von „Augen“ geltend, die Erscheinung ist in der Regel 

Jabrbuchd. k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 36. Band. 1. Heft. (H. v. Foullon.) 9 
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auf ganz geringe Ausdehnung im normalen Typus beschrankt; ein 
selbststacdiges Gesteinsblatt bildet sie an dem bereits aDgefuhrten 
Punkte an der Arlbergstrasse (Profil Baggenthal, Punkt YI2). 

Durcb fleckenweise Ansammlung feinschuppiger Glimmeraggregate 
erhalten die Gesteine ein eigenthiimliches Aussehen (so z. B. Profil 
St. Christoph, Punkt X2, Nordufer des Maiensees — im Tunnel wurden 
sie ebenfalls beobachtet). 

Scliiefergesteiiiee 

a) Muscovitschiefer. Den Typus eines Glimmerschiefers 
stellt ein wenige Meter machtiges Blatt dar, welches bei 3028 Meter 
vom provisorischen Westportal iiberfahren wurde. Es besteht aus ab- 
wechselnden Lagen von Muscovit und Quarz, haselnussgrosse Granate 
bilden starke Auftreibungen. Das letzte Mineral bietet durch seine Aus- 
bildung ein besonderes Interesse, es ist mit Quarz verwachsen und sendet 
gewissermassen Arme in den letzteren. Fig. 8 a, pag. 74 zeigt eine 
solche Verwachsung in circa doppelter Vergrosserung. Der farblos ge- 
lassene Theil ist Quarz, der von vielen Spriingen durchzogene licht- 
rother Granat mit Erzeinschlussen. Der Schiefer fiihrt noch hirse- 
korngrosse gelbe Epidotkorner und Saulen. An dem ausseren Umfange 
des Granat hat bereits Chloritbildung begonnen, die sich weiter in 
den Muscovit zieht 

Derlei Gesteinsblatter sind selten beobachtet worden, fiber Tags 
findet man sie gar nicht, vermuthlich ihrer leichten Desaggregation 
wegen, die an ihren Ausbissen Mulden entstehen lasst, welche bald mit 
Humus ausgekleidet und fiberwachsen werden. In St. Anton wurden 
sie z. B. bei 2818 und 4271 Meter vom provisorischen Ostportal fiber- 
fahren. Quarz und Glimmer sind nicht mehr strenge in besondere 
Lagen getrennt, sondern mehr gemengt, ersteres Vorkommen weist viele 
dunkle Flecken auf. Unterjdem Mikroskop sieht man, dass diese Ge¬ 
steine eine sehr wechselnde Zusammensetzung besitzen, einerseits sind 
es typische Muscovitschiefer, in anderen Theileu tritt der Kaliglimmer sehr 
zuriick und Biotit an seine Stelle. Audi die Vertheilung der accessorischen 
Minerale ist sehr ungleich. So enthalt ein Schliff des Gesteines 4271 Meter 
vom provisorischen Ostportal Andalusit, der durch seinen Dichroismus 
(farblos, fleischroth) nicht zu verkennen ist. Ferner Staurolith in 
schlecht ausgebildeten Krystallen, die ausserdem mit Erz associirt und von 
diesem verdeckt sind (nach den Verwitterungsproducten des letzteren 
zu urtheilen, Titaneisen). Farbe, Spaltbarkeit, Ausldschuug und leb- 
hafte Polarisationsfarben charakterisiren auch dieses Mineral. Endlich 
kommen in einzelnen Schliffen beider Punkte dfinne lange und dicke 
kurze Saulen eines tief dlgrfin gefarbten Minerales vor. Besieht man 
es mit starker Vergrosserung, so gewahrt man an einzelnen Individuen 
die charakteristische scharfe Zuspitzung des A k m i t, ffir den auch die 
Farbe spricht. Die Ausloschung ist gerade, was bei der Lage der 
Krystalle, in welcher die scharfe Zuspitzung hervortritt, natfirlich, weil 
die breite sichtbare Flache r (100) entspricht; der Pleochroismus ist un- 
bedeutend, und endlich sieht man eine Absonderung, die einer Pyra- 
mide oder einer Flache {oTil) Oder (liol) entspricht, lauter Eigenschaften, 
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die nicht gegen Akmit sprechen. Zahlreiche andere Schliffe enthalten 
weder Andalusit, noch dieses Mineral, dessen Natur sich aus dem vor- 
liegenden Material allerdings nicht mit Sicherheit bestimmen liess. 
Interessant ist dessen Vorkommen in Pseudonaorphosen nach Granat 
(2918 Meter vom provisorischen Ostportal), in denen vielleicht mehrere 
tausend gelegen haben mogen. Der Granat ist vollstandig in sehr 
lichtgriin gefarbten Chlorit uingewandelt und in ihm liegen die langen 
Saulchen, die man gewiss fiir Until ansehen wiirde, ware man nicht 
durch die weit grbsseren Individuen im benachbarten Quarz aufmerk- 
sam geworden. Fig. 4 a zeigt zwei Pseudomorphosen in circa doppelter 
naturlicher Grdsse. Die dunklen 
kurzen StricFe entsprechen dem 
allgemeinen Verlauf der einge- 
schlossenen Nadelchen, die aber 
starker gehalten, well sie mit 
freiem Aiige kaum sichtbar sind. 
h gibt ein Detail der Anordnung 
in starkerer (circa GOfacher) Ver- 
grosserung. c ist ein Individuum 
aus dem Gesteine von 4271 Meter 
vom provisorischen Ostportal, bei 
starker Vergrosserung (circa 800- 
fach) gezeichnet, welches die steile 
Zuspitzung einseitig zeigt. Ineinem 
zweiten Schliffe des Gesteines von 
2818 Meter vom provisorischen 
Ostportal, welches der biotitfiih- 
renden Ausbildung entspricht, sind 
die Granate meist frisch, auch hier sieht man, wohl nur in geringer 
Zahl, in ihnen das fragliche Mineral. Die Veranderung der Granate 
wird besonders besprochen werden. 

Die biotitfuhrende Ausbildung der Probe von 4271 Meter vom 
provisorischen Ostportal enthalt einen leider schief geschnittenen herz- 
fdrmigen Zwilling, wie sie beim Rutil so haufig sind. Er ist fast farblos 
und zeigt die so charakteristischen lebhaften Polarisationsfarben des 
Zirkon (purpurroth und grlinlichblau), wofiir ich die Substanz ent- 
schieden halte. Die Geschichte der Erkenntniss und Unterscheidung 
des Rutil und Zirkon in Gesteinen ist ja noch allerseits in so frischer 
Erinnerung, dass ich mich wohl einfach mit der Constatirung der be- 
obachteten Thatsache hier begniigen kann. 

In der von St. Anton aus betriebenen Tunnelstrecke sind haufig 
Gesteinsblatter iiberfahren worden, die durch ihren Fettglanz sofort 
auf fallen. Sie sind blattrig (mit circa 1—2 Millimeter dicken Blattern), 
lassen sich leicht in nicht sehr ebene Tafeln spalten und besitzen eine 
griinliche bis graue Farbe. Muscovitschtippchen, die als solche noch 
deutlich kenntlich, sind auf den Trennungsflachen verstreut. Die grlin- 
lichen Stellen greifen sich fettig an und lassen Talk vermuthen. Das 
Lothrohr bringt keine sichere Entscheidung, weil derlei fettige Partien 
vom Quarz nicht zu trennen sind, und auch unzweifelhaft der Quarz 
selbst stellenweise das gleiche Aussehen besitzt. Enter dem Mikroskop 

9* 

Fig. 4. 
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erscheinen haufig dichte, weisse Aggregate winzigster Blattchen, die 
lebhafte Polarisationsfarben zeigen, was ebenfalls fiir Talk sprechen 
wurde. Die bier folgenden analytischen Bestimmungen, die an einer 
typischen Probe von 70 Meter vom provisorischen Ostportal ausgefiihrt 
warden, beweisen aber, dass diese Aggregate nicht Talk, sondern Glimmer 
sein mussen. 

0‘9984 Gramm ergaben: 

Kieselsaure • . 0*7752 Gramm 
Eisenoxyd • .0*0163 „ 
Thonerde .0*1189 „ 
Magnesia . 0*0352 „ 
Kalk . . . . 0*0030 „ 
Gluhverlust • . 0*0288 „ 

0'9774 Gramm 

Diese Zahlen sprechen so deutlich, dass ich eine Alkalienbestimmung 
zum Zwecke der Constatirung, ob Talk oder Glimmer, fiir uberfliissig 
erachtete. 

Accessorisch ist farbloser Epidot haufig, sonst fehlen andere Minerals 
beinahe vollstandig. In fast farblosen, aus grdsseren Schuppen bestehenden 
Aggregaten gewahrt man aber auch schwach gelbliche EpidotsMchen, 
die jene Anordnung zeigen, wie dies oben bei der Umwandlung des 
Biotit angefuhrt wurde, es liegen hier also theils Neubildungen nach 
Biotit vor, theils ist die Umwandlung erst bei starkem Ausbleichen des 
braunen Biotit angelangt, und somit auch der oben angefiihrte Magnesia- 
gehalt begrundet. Das Eisen ist jedenfalls wenigstens zum grosseren 
Theile als Oxydul vorhanden, weil das weisse Pulver nach dem Gliihen 
braunlichroth wird, es gehort dieses dem neugebildeten Chlorit an. 

Die Menge des vorhanden gewesenen Biotit ist sowohl nach dem 
ausgewiesenen Magnesiagehalt und nach dem Befunde in Schliffen nicht 
gering gegeniiber den Muscovitaggregaten. Nichtsdestoweniger schliessen 
sich diese Schiefer doch den Muscovitgneissen ihrem ganzen Habitus 
nach weit besser an als den Zweiglimmergneissen, umsomehr, als man 
ab und zu der Verwachsung von Mikroklin und Albit begegnet. 

^ Biotitgneiss. 

Dieser ist der Menge nach als Hauptgestein zu betrachten, er 
liefert zahllose Yarietaten, die in gewissen Richtungen zu den Extremen 
fuhren. Dass trotzdem durch alle ein gemeiuschaftlicher Zug geht, ist 
sofort begreiflich, weiin man sieht, wie auf genngen Erstreckungen, 
off auf einer Spanne Breite das eine Extreiu in das andere iibergeht. 
Es kaiju sonacti eine zusarnmenfassende Uebersicht an die Spitze gestellt 
werden, umsomehr, als fast uberall auch der accessorische Granat 
auftrilt. 

Von der Structur muss wohl vorerst abgesehen werden, weil sie 
ausserordentlich wechselnd ist, doch walten fein- und dtinnblattrige Aus- 
bildungweisen vor. Demgemass ist das Korn klein, die grbssten Dimen- 
sionen iiberhaupt erreichen die Granate. Die diinoblattrigen Varietaten, 
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welche leicht „schiefern“, d. h. deren einzelne Blatter sich verhaltniss- 
massig leicht trennen, sind haufig „kDOtig“. Die KDoten sind selten 
grosser als eine Erbse Oder ein Hanfkorn, sie werden theils von Granat, 
theils von Feldspathkrystalloiden gebildet. Glanzende Spaltflacheii bei 
letzteren sind aber nur vereinzelt sichtbar, was wieder von den massen- 
haften Einschliissen herriihrt. 

Die Bestandtheile warden sich im Allgemeinen der Menge nach fol- 
gends an einauder reihen: Quarz, Feldspath, Biotit, Granat. Diese Reihen- 
folge ist keineswegs durchgreifend, wenn auch der Quarz weitaus in 
den meisten Vorkommen an der Spitze steht, so vertauscht er doch 
mit Granat oder Feldspath seine Stelle, local tritt Biotit an die zweite, 
Feldspath an* die letzte u. s. w. Fast nirgends fehlt der Muscovit, meist 
ist seine Menge sehr gering, in manchen Fallen wachst sie, namentlich 
auf den Schieferungsflachen, in erheblicherer Menge an, so dass diese 
Varietaten schon als Zweiglimmergneisse zu bezeichnen waren. 

Demgemass wechselt auch die Farbe der Gesteine, im Allgemeinen 
ist sie aber durch den Biotit bedingt: braun. Wo dieser ausbleicht 
Oder mehr Muscovit hinzutritt, wird sie lichtgrau, griingrau, bei Gegen- 
wart von kohliger Substanz blaugrau u. s. w. 

Beztiglich der einzelnen Bestandtheile ist iiber den Quarz nichts 
anderes zu sagen, als was bereits beim Muscovitgneiss angeflihrt wurde, 
nur sind hier die Dimensionen welt kleiner. 

Der Feldspath tritt makroskopisch wenig hervor, ja man muss 
sich hiiten, von auftretenden spiegelnden Flachen auf ihn zu schliessen, 
namentlich dann, wenn selbe recht glanzend sind, sie gehoren in solcheii 
Fallen fast ausnahmslos dem Quarz an. Die Feldspathspaltflachen sind 
entweder matt oder schw^ach seidenglanzend und grdssere verlaufen fast 
immer stufenformig. 

Bei solchem Material gestaltet sich die optische Untersuchung 
recht misslich ; aus hanfkorngrossen, ungemein einschlussreichen Krystal- 
loiden Spaltblattchen nach zwei Richtungen zu erhalten, gelingt unter 
zwanzig Fallen kaum einmal, Es miissen viele Handstiicke zerschlageii 
werden, um iiberhaupt Feldspathkorner zu erhalten, und von diesen 
gelang es wohl haufiger nach einer Richtung Praparate herzustellen, 
nach beiden Richtungen nur in drei Fallen. 

Das Ergebniss war folgendes: 

Feldspath aus einer Gesteinsprobe aus dem Tunnel 2706 Meter 
vom provisorischen Westportal. 

Natiirliches Spaltblattchen auf M.+ 19‘5® 

Feldspath aus einer Gesteinsprobe vom linken Thalgehange 
unterhalb Stuben vis^a-vis dem „Passur“. 

Spaltblattchen parallel -M, auf die naturliche Spaltflache aufge- 
klebt und geschliffen. Der Sinn der Ausloschungsrichtung 
konnte mangels des aufrechten Prisma uicht mit Bestimmtheit 
erkannt werden. 19‘5° 

Spaltblattchen parallel P, wie oben behandelt.+ 5*5® 
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Feldspath aus einer Gesteinsprobe des Tunnels 3386 Meter 
vom provisorischen Ostportal. 

Spaltblattchen, einseitig angeschliffen, parallel M. 19® 
parallel P (reichlich zwillingslamellirt).-1-4® 

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass der untersuchte Feld- 
spath A lb it ist. Alle jene Blattchen, wo nur eine Spaltbarkeit beniitzt, 
eine zweite meist gar nicht aufgefunden werden konnte, gaben Werthe, 
die entweder fur P oder M des Albit sprechen. Auch in den Schliffen 
wurden keine Beobachtungen gemacht, welche fiir das Auftreten eines 
andern Plagioklas sprechen wurden. Allerdings kommt ein zweiter Feld¬ 
spath ab und zu, namentlich in grosseren Ausscheidungen, vor, z. B. 
bei der Dynamitfabrik auf der Arlbergalpe; dieser ist nach den vor- 
genommenen Bestimmungen Orthoklas. 

In Schliffen sieht man wieder die deutlichsten Anzeichen der 
gleichzeitigen Bildung der constituirenden Minerale, einschliesslich des 
Granat. So wieZirkel gewisse Noseane als „Schatzkastlein“ bezeichnet 
hat, schliessen hier die Feldspathe alle sonst vorkommenden Minerale 
ein; dies und der ganzliche Mangel einer Formausbildung, mit Aus- 
nahme beim Granat, weisen auf das fortdauernde Wachsthum von 
Feldspath, Quarz und Glimmer bis zur vdlligen Erschdpfung des 
Raumes. 

Trotz der massenhaften Einschliisse ist regelmassige Zwillings* 
streifung nicht gerade selten, namentlich bei ganz kleineu Individuen. 
Bei grosseren ist sie meist fein und nur auf einen geringen Theil der 
Krystalloide beschrankt. Oft fehlt sie in einer Reihe von Schliffen 
ganz, was wohl mit der auch hier vorkommenden orientirten Lage in 
den Gesteinsblattern im Zusammenhange steht. 

Ueber die Art der Lagerung 
Fig. 5. des Feldspathes gegen Quarz und 

Glimmer gibt Fig. 5 a ein Bei- 
spiel. Dasselbe isf einem Biotit- 
gneiss des Profils von Baggen- 
thal (Punkt IVa (entnommen, der 
sehr quarzarm ist, wenig Mus- 
covit, kleine Granate und kohlige 
Substanz enthalt. Der weiss ge- 
lassene Theil entspricht Quarz, 
der parallel schraffirte Biotit und 
der Feldspath ist durch die Ein- 
schlusse charakterisirt. Nament¬ 
lich die von Becke angefiihrte, 
bereits citirte fenstergitterartige 
Oder hier fast immer einfach 
verlaufende Streifung ist haufig 
zu sehen. Es lasst sich im vor- 

liegenden Falle leicht nachweisen, dass sie von Einschlussen herriihrt. 
Sonst sind Glimmer, Quarz und Granat nebst kohliger Substanz Gaste 
im Feldspath. 

Sehr reich an eigenthumlichem Granat ist der Feldspath einer 
Probe 116 Meter vom provisorischen Westportal, wie ihn Fig. bh 
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darstellt. Nebst Granat ist noch Rutil haufig, namentlich in sehr 
kleinen, schnurartig an einander gereihten KrystMlchen, die in die Zeich- 
nung, der Kleinheit wegen, nicht mehr aufgenommen werden konnten. 
Biotit, namentlich Quarz, sind hier sparlicher vertreten; viele kleine 
Glimmerfetzchen sind in der Figur weggelassen. Die feine Panktirung 
ist zur Charakterisirung der Feldspathsubstanz eingetragen. Der Gneiss 
selbst ist reich an Muscovit, schon ein Zweiglimmergneiss. 

In einzelnen Blattern als Zweiglimmergneiss, in anderen als 
Biotitgneiss entwickelt ist das Gestein des Profils von Baggenthal 
(Punkt Xc). Ein Feldspath daraus ist in Fig. 6 a dargestellt. Er ist 
reich an den in Schliffen linear angeordnet erscheinenden Einschlussen, 
die zu trtiben Streifen vereinigt sind und hier Schnitten von einschluss- 
reichen Ebenen entsprechen, die parallel einem aufrechten Prisma ver- 
laufen. Ausserdem finden sich haufig jene Krystallchen, die ich dem 
Epidot zuzahle. In der Zeichnung sind viele kleine Glimmerblattchen 
und triibe Stellen weggelassen. j 

Fig. 6 b zeigt einen Feldspath (circa 20mal vergrossert) eines 
Gesteines vom Profit Baggenthal (Punkt III2), dessen Biotit fast ganz 
in Chlorit umgewandelt ist. Die in der Zeichnung weiss erscheinenden, 
unregelmassig begrenzten Kdrner innerhalb der punctirten Feldspath¬ 
substanz sind Quarz. Absichtlich wurde „Kdrner‘‘ gesagr, weil hier 
keine pegmatitische Verwachsung vorliegt, sondern wirklich zahlreich, 
verschiedenst orientirte Quarzindividuen eingeschlossen sind. Audi hier 
kommen Granat, Epidot und Glimmer als Gaste hinzu. 

Der Mikropegmatit tritt ubrigens in diesen Gneissen auch nicht 
selten auf. Sehr erwahnenswerth erscheint es, dass, wenn er einmal 
in einem Gesteinsblatt nachgewiesen, fast in jedem Praparat wieder- 
zufinden ist, es mtissen demnach bestimmte Bedingungen sein, die diese 
Verwachsung veranlassen. 

Fig. 7 a stellt eine solche dar (circa oOmal vergrossert), sie 
ist einem Gesteine 200 Meter vom provisorischen Westportal ent- 
iiommen. Glimmer, Granat und Butil sind eingeschlossen. 
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Fig. Ih (circa 30mal vergrossert) vom Profil des Hoppeland- 
tobel (Punkt Ij) zeigt massenhafte Glimmereinschlusse, wenigstens ein 
Theil derselben ist gleich orientirt, nebstdem komint viel Granat und 
Rutil hinzu. Der letztere ist an seiner dunklen Umrandung links 
oben kenntlich. Die Zeichnung ist im gewohnlichen Lichte hergestellt, 
in welcbem der in der Zeichnung weiss gebliebene Theil ziemlich 
homogen aussiebt. Bei gekreuzten Nicols erweist er sich jedoch als 
eine sehr feine schriftgranitartige Verwachsung, so dass kaum 30 Proc. 
der Flache Feldspathsubstanz sind. 

Fig. 7 c (circa 30mal vergrossert) vom Profil bei Rautz (Punkt V3) 
zeigt links am Rande eingeschlossenen weingelben Epidot, der bis 
zu 1 Millimeter langen Saulen im Gestein in kleiner Menge auftritt. 
Sonst zeicbnet sich dieses Feldspath-Individuum noch durch dichte 
„Streifung“ und Rutileinscblusse aus. Bei gekreuzten Nicols lassen sich 
ausserdern viele Quarzkorner erkennen, wahrend sonst hier Mikro- 
pegmatit vorwaltet. 

Ungemein reich an kohliger Substanz, Rutil und Granat, und 
wie man im polarisirten Lichte sieht, an Quarzkornern ist der in 
Fig. Id gezeichnete Feldspath (circa 30mal vergrossert) aus einem 
Gestein des Profils von Rautz (Punkt VIj). 

Hiemit sind die wichtigsten Einschliisse erschbpft, denn solche 
von Fliissigkeit sind sehr selten, ebenso Hohlraume, die keine sicht- 
bare Ausfullung zeigen. 

Die Figuren zeigen deutlich, dass eine Anordnung der Einschliisse 
nach Wachsthumsperioden, also eine solche, wie man sie gewohnlich 
als „zonal“ bezeichnet, nicht vorhanden ist, hingegen ist sie haufiger 
„orientirtund zwar meist nach einem aufrechten Prisma, was ins- 
besondere von den staubformigen Einlagerungen gilt. 

Der Bio tit bildet in den glimmerreicheren Varietaten gross- 
schuppige Aggregate, in den glimmerarmen sind einzelne Individuen 
gleichmassig vertheilt. Im frischen Zustande zeigt er tiefbraune Farbe 
und einen sehr kleinen Axenwinkel. Er ist von alien vorhandenen Be- 
standtheilen derjenige, welcher zuerst der Umwandlung verfallt. Sie 
besteht jedenfalls in einem Verluste von Eisen, denn es tritt ein „Aus- 
bleichen“ ein, spater beginnt Chlorit- und Epidotbildung. Das letztere 
Mineral schiesst in langen, dunkel weingelben, spiessigen Saulchen an, 
welche die bekannte Anordnung unter 60 Grad oder in Garben und 
Biischeln zeigen. Besonders schon sieht man diese Umwandlung in 
Proben des Profils vom Ausserhoppelandtobel (Punkt I3 und II3). Ein 
Hinauswandern des Epidots aus den Glimmerpseudomorphosen in be- 
nachbarte Minerale ist nicht, auf Zwischenraume zwischen einzelnen 
Bestandtheilen nur sehr selten zu beobachten. In einem einzigen Falle 
(Profil von Rautz, Punkt Illg) scheinen Biotit und Muscovit parallel 
verwachsen zu sein, es kann aber auch blosse zufallige parallele Neben- 
einanderlagerung sein. Sonst ist fiber den Muscovit nichts zu bemerken. 

Ueber die chemische Zusammensetzung dieser Gesteine geben 
folgende zwei Bauschanalysen Aufschluss. Die mit I bezeichnete wurde 
von Herrn E. D rase he ausgeffihrt. Das hiezu verwendete Gestein 
stammt aus dem Tunnel 3386 Meter vom provisorischen Ostportal, 
es enthalt vorwiegend Quarz und Feldspath, welch letzterer fast keine 
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Zwillingsstreifung, hingegen sehr haufig mikropegmatitische Verwachsung 
zeigt. Der in geringerer Menge vorhandene Glimmer ist beinahe aus- 
schliesslich Biotit. Ansonst sind noch kleine, licht rosafarbene Granate, 
sehr wenig Rutil und Erz vorhanden. 

Die Analyse II fiihrte ich selbst aus, das Material hiezu war ein 
Zweiglimmergneiss 1138 Meter vom provisorischen Westportal. Diese 
Probe ist sehr reich an Glimmer, Biotit waltet vor. Ausserdem sind 
viele kleine lichtrothe Granate, wenig Butil und etwas mehr Erz vor¬ 
handen. Zu den Bestimmungen dienten je 
Alkalien IV2 Gramm. 

Die Ergebnisse sind: 
I 

Kieselstoe. 66.48 Proc. 
Eisenoxyd. 6*70 „ 
Thonenle.15*60 „ 
Magnesia. 2*98 „ 
Kalk. 2*72 „ 
Natron. 3*03 „ 
Kali. 1-55 „ 
Gltihverlust. 1*05 „ 

100*11 

1 Gramm, zu jener der 

II 

64*18 Proc. 
7-75 „ 

16*14 „ 
3*29 „ 
1*63 „ 
3*14 „ 
2-46 „ 
2*04 , 

100*63 

In beiden Gesteinen ist das Eisen zum Theile als Oxydul vor¬ 
handen, well sich die betreffenden Gesteinspulver beim anhaltenden 
Gluhen schwach braunen. 

Da diese Gesteine Rutil enthalten, wurden selbe auch bezuglich 
des Gehaltes an Titansaure gepriift. In I wurde 1 Milligramm, in II 
1*4 Milligramm als Titansaure erhalten. Da solche geringe Mengen 
Titansaure auf ihre Reinheit quantitativ nicht ohne sehr bedeutende 
Fehler gepriift werden kbnnen, so sind sie im obigen Befund der Menge 
nach nicht angefuhrt. 

Es liessen sich aus den gefundenen Quantitaten der verschiedenen 
Bestandtheile naturlich unschwer einzelne Mineralmengen rechnen. 
Namentlich die Vertheilung der Alkalien musste sehr willkurlich vor- 
genommen werden, da sie ja Orthoklas und Plagioklassubstanz, ausser¬ 
dem den Glimmern entstammen, wonach das Rechnungsergebniss der 
subjectiven Wahl nach verschieden ausfallen wiirde und so wohl besser 
unterbleibt. Trotz der Verschiedenheit an Glimmergehalt stehen sich 
die Zusammensetzungen doch sehr nahe, der Glimmerreichthum kommt 
in II durch den hoheren Gehalt an Magnesia und Alkalien zum Aus- 
drucke. Der hohe Gltihverlust ist zum Theile auf denselben Umstand, 
theils auf beginnende Chloritbildung (die in keiner Probe ganz fehlt) 
und auf die Anwesenheit kohliger Substanz zurtickzufuhren. 

Accessorische Minerale. Wie wiederholt erwahnt, ist der 
Gran at ein hier fast nirgends fehlendes Mineral, ja in gewissen 
Gesteinsblattern erreicht er eine sehr grosse Bedeutung, es ist dem- 
nach kaum gerechtfertigt, ihn als „accessorisch“ zu bezeichnen. Anderer- 
seits liegt aber in seiner stark wechselnden Menge und dem endlichen 
Fehlen vielleicht doch ein genugender Grund, ihn hieher zu stellen. 
Unstreitig ist er von alien in den beschriebenen und zu beschreibenden 

Jahrbttch d. k. k. feol. BeichBanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (H. v. Foullon.) 10 
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Gesteinen das interessanteste Mineral. Seine Grdsse ist sehr wechselnd, 
seltener ist er mikroskopisch klein, haufig hirsekorn- bis hanfkorn- 
gross, Erbsengrdsse ist noch haufig, Dimensionen, die daruber hinaus- 
gehen, sind selten. 

Der ganzliche Mangel jedweder Formausbildung der constituirenden 
Bestandtheile steht in eigenthiimlichem Contrast zu der haufigeren 
guten Fornientwicklung accessorischer Minerale. Zu den letzteren zahlen 
in erster Linie Rutil, der nebst abgerundeten grbsseren Individuen 
scharfe kleine Krystallchen oft besitzt. Ebenso treten die kleineren 
Granate fast ausnahmslos in gut ausgebildeten Krystallen auf. Da 
ausserdem beide Minerale haufig im Feldspath, ab und zu auch im 
Quarz als Einschlusse erscheinen, so liegt die Annahme nahe, dass 
diese Minerale zuerst zur Bildung gelangten und so geniigend Raum 
zur freien Ausbildung besassen. Wenn das fur den Rutil auch zugegeben 
werden kann, so ist dies beim Granat nicht der Fall. 

Die in der Fig. 8 a darge- 
8. stellten Verhaltnisse weisen darauf 

hin, wie, wenigstens in einer ge- 
wissen Periode des Wachsthums, 
gleichzeitige Krystallisation von 
Quarz und Granatsubstanz statt- 
gefunden haben muss. Noch deut- 
licher erhellt dieses Verhaltniss 
in den Figuren 8 6 u. c. Die bier 
gezeichneten netzartigen Ausbil- 
dungen des Granat entstammen 

quarzreichen Gneissvarietaten, 
erstere vom Profil bei Rautz 
(Punkt III 2), letztere vom Profil 
Baggenthal (Punkt X d)^ beide in 
circa SOmaliger Vergrdsserung. 
Die von dem mehr weniger zu- 
sammenhangenden Granatskelett 

eingeschlossenen und umfangenen Quarztheile gehdren verschieden orien- 
tirten Individuen an. Hier kann fiir Quarz und Granat das gleichzeitige 
Wachsthum nicht zweifelhaft sein. 

Nebst dieser skelettartigen Ausbildung sieht man ab und zu kor- 
nige. Z. B. ist sehr lichtgefarbter Granat in dem quarzreichen Gneiss 
des Profils vom Hoppelandtobl (Punkt IV) fast nur in Kdrnern ent- 
wickelt, oft treten viele solche kleine zu einem Aggregat zusammen. 
In den meisten Fallen beobachtet man aber mehr weniger scharfe 
Rhombendodekaeder und dann auch manchmal zonalen Aufbau, d. h. 
neben einem deutlich unterscheidbaren Kern eine Randzone. Der Kern 
ist meist von kleinen, braun erscheinenden Piinktchen erfullt, die sich 
bis zur Undurchsichtigkeit der Granatsubstanz anreichern, die helle 
Randzone ist davon frei Oder doch sehr arm daran. Manchmal kehrt 
sich das Verhaltniss urn: der centrale Theil ist arm, eine oft den 
Rand nicht ganz erreichende Zone ist reich (z. B. die Granate im 
Feldspath, Fig. 5^). Nur selten sind sie in parallelen Ziigen durch den 
ganzen Granat gleichmassig angeordnet (im selben Gestein). Der Farbe 
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nach wiirde man diese braunen Piinktchen fiir Rutil halten, auch 
Formen dieses Minerals lassen sich finden, obwohl sie meist ganz un- 
regelmassig sind. Behufs eventuellen chemischen Nachweises wurde aus 
dem Tunnelgestein 116 Meter vom provisorischen Westportal der 
Granat mittelst der Thoulet-Goldschmidt’schen Losung isolirt. 
Schon hiebei ergab sich ein Fingerzeig beztiglich der braunen Piinktchen, 
das specifische Gewicht betrug namlich nur 2’99—3*00 fur die schwe- 
reren, hirsekorngrossen Korner, die kleineren erreichten nur 2*92. 
Hiebei ist keine scharfe Grenze wahrnehmbar, in der Losung vom 
specifischen Gewicht 2*92 bleibt eiu grosser Theil suspendirt und nur 
ein geringer Theil sinkt unter. Wie die folgende Zusammensetzung 
zeigt, fehlt auch die Titansaure in quantitativ abscheidbarer Menge. 

Kieselsaure • • • • • • 36-07 Proc. 
Titansaure • • ■ • ■ • Spur? 
Eisenoxyd • • .... 38-96 n 

Man gan oxydul • • Spur 
Thonerde • ■ • • • • 20-31 t) 

Magnesia • • • • • 3-33 n 

Kalk .... • • • • 3*96 

102-63 
7t 

Das hier alsOxyd in Rechnung gestellte Eisen ist jedenfalls zum 
grossen Theile als Oxydul vorhanden, denn das Pulver farbt sich beim 
Gliihen rothbraun und tritt erhebliche Gewichtszunahme ein. Auf diesen 
Umstand ist auch die bedeutende Ueberschreitung der Gesammtsumme 
der gefundenen gegen die vorhandenen Mengen der Bestandtheile 
zuriickfiihren. 

Die Abwesenheit der Titansaure liefert den Beweis, dass die 
braunen Piinktchen nicht Rutil sein kdnnen, der ubrigens als Ein- 
schluss sonst unzweifelhaft vorkommt. Das Aussehen der vermeint- 
lichen Einschlusse stimmt eventuell noch in der Farbe fiir Biotit, die 
Form wohl nicht. Im Zusammenhange mit dem geringen specifischen 
Gewichte wird man nicht fehlen, sie als Hohlraume anzusehen, deren 
Farbung eine Reflexionserscheinung ist. Sie sind auch thatsachlich 
in den tiefer rosenroth gefarbten Granat dunkler, in den haufig 
vorkommenden lichten bis fast farblosen viel weniger intensiv gefarbt. 

Sehr kleine Einschlusse von Quarz, Glimmer, farblosem Epidot 
und Rutil sind selten, wo sie auftreten, erreichen sie auch eine ziemliche 
Grosse. Aber fast immer ist, namentlich bei den zwei ersteren Mine- 
ralen, hiemit eine Art Perimorphosenbildung verbunden. Die Granat- 
substanz ist nur als eine Haut fiber die fremden Minerale gezogen. 
Diese Erscheinung ist keineswegs selten, und sind in Fig. 9 6, c und d 
vier verschiedene Falle zur Anschauung gebracht, die leicht noch ver- 
mehrt werden konnten. 

Fig. 9 a zeigt zwei Granate aus einem Gneiss des Profils von 
Rautz (Punkt IV2) mit normaler Zusammensetzung. Der Granat ist 
meist gut ausgebildet, besitzt kaum ^2 Millimeter Durchmesser und 
fast ausnahmslos den oben erwahnten Kern mit heller Randzone. Nicht 
wenige sind aber nur Ueberzfige fiber Biotit. Jm oberen Individuum 
ist der Glimmer parallel der Axe c geschnitten, im unteren senkrecht 

10* 
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auf diese. Im unteren bildet die Granatsubstanz im Schnitte einen fast 
vollig geschlossenen Ring um den Glimmer, nur recbts in der Mitte 
ist eine kleine Unterbrechung unter dem langgezogenen Korn, welches 

nicht direct mit dem ubrigeu 
Theil fest verwachsen sein diirfte, 
wahrend der grdsste Theil des 
Ringes aus fest verwachsenen 
Kornern besteht. Die quer ver- 
laufenden dunklen Linien scheinen 
keineswegs bios Spriingen zu ent- 
sprechen, sondern, wie die Form 
der durch sie begrenzten Partien 
zeigt, wenigstens theilweise dem 
Zusammenstoss von Kornern an- 
zugehdren. Noch deutlicher tritt 
dies beim oberen Individuum her- 
vor, vorausgesetzt, dass man diese 
Gebilde liberhaupt noch so be- 
zeichnen darf. Aus den schmalen 
Oeffnungen ragt der Glimmer wie 
herausgepresst hervor. 

, Fig. 9 h gibt das Bild eines Schnittes des ebenfalls normalen 
Gneisses vom Profil Ausserhoppelandtobl (Punkt II). Die Granat¬ 
substanz umschliesst hier vier in Quarz liegende Glimmerblattchen. 
Der Ring ist auf einer Seite offen, die Innenseite scharfer als die Aussen- 
seite ausgebildet. 

Aus einem Haufwerk massenhafter kleiner Kornchen ist das in 
Fig. 9 c dargestellte Gebilde aufgebaut. Es gehort einem ziemiich ver- 
anderten Gneiss des Prohls von Baggenthal (Punkt IVJ an. Der 
mittlere Theil wird von einer Wand durchzogen, die Ausfullung besteht 
aus Quarz und Glimmer. Solche „gekammerte“ Individuen kommen 
bfter vor und steigt die Zahl der Abtheilungen auf sieben bis acht. 
Sie nahern sich so den in Fig. 7 h und c gezeichneten Skeletten, nur dass 
hier die Rhombendodekaederform gut zum Ausdrucke gelangt. 

Eines der erwahnten „Schatzkastlein“ liefert ein glimmerreicher 
Gneiss des Profils vom Ausserhoppelandtobl (Punkt Ilac) in Fig. 9 d. 
In der Granatsubstanz selbst, sowie in dem von ihr umschlossenen 
Raume liegen die durch ihre dicke dunkle Umrandung charakterisirten 
Rutilkrystallchen, ausserdem Quarz, Glimmer und Epidot (?). In anderen 
kommt noch Muscovit hinzu — niemals aber wurde Feldspath darinnen 
beobachtet. 

Auf diese Erscheinung wird bei der Schlussbetrachtung nochmals 
zuriickzukommen sein. 

Nicht ohne Interesse ist die Art der chemischen Veranderung der 
Granate, nicht in Bezug der Neubildungen, wohl aber nach ihrem 
Verlaufe, in dem sie ein anderes Mineral nachahmt. In Fig. 10 a ist 
ein in Umwandlung begriffenes] Individuum aus einem Gneiss des 
Profils vom Ausserhoppelandtobl (Punkt I3) dargestellt. Man sieht, wie 
die Veranderung von den zahlreichen, die Granate durchsetzenden 
Sprungen ausgeht, und so anfangs der neugebildete, in verschiedenen 

Fig. 9. 
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griinen und gelbgriinen Tonen gefarbte Oder fast farblose Chlorit ein 
Netzwerk bildet, so dass eine „Maschenstructur“ entsteht, wie sie fiir 
den veranderten Olivin so charak- 
teristisch ist. Auch die Erzaus- lO. 
scheidungen fehlen bier nicht. 
Hiezu kommt noch, dass manche 
Schnitte in ihrer Form an Olivin 
erinnern, wie dies ein solcher aus 
einem Gneisse des Profils von 
Rautz (Punkt Ii) in Fig. 10^ dar- 
gestellter erweist. 

Eine eigenthumliche Veran- 
derung zeigt der Granat in einem 
Gneisse des Profils vom Ausserhop- 
pelandtobl (Punkt Ilg)- Fig. 10 c 
stellt einen solchen Granat dar. 
Die ganze aussere Hiille stellt 
eine gleichmassige graue, porzel- 
lanartige, durchscheinende Sub- 
stanz umgewandelt, fiber deren 
chemische Natur kein sicherer Aufschluss gewonnen werden konnte, 
well es nicht gelang, eine entsprechende Menge dieser sehr kleinen 
Granate zu isoliren. Innerhalb der Hfille ist die Substanz rosenroth. 
Quarz und Rutileinschlfisse sind selten. Es fehlt aber auch hier nicht 
an in Chlorit umgewandelten Exemplaren. Das ganze Gestein ist in 
starker Verwitterung begriffen. 

Das Kehrbild dieser Art Veranderung liefern Granate in dem 
andalusit- und staurolithffihrenden Schiefer, welcher 2918 Meter vom 
provisorischen Ostportal fiberfahren wurde. Dieselbe porzellanartige 
Masse tritt als Zersetzungsproduct im Innern auf, welche von einer 
Hfille frischer Granatsubstanz umgeben wird. Auch hier sind Indivi- 
duen vorhanden, die bei gleichem ortlichen Verlauf des Zersetsungs- 
processes eine centrale Chloritausffillung besitzen. 

An Individuenzahl, nicht aber an Masse, wird der Granat vom 
Rut il weit fibertroffen. Es ist fiber ihn nicht viel zu bemerken, er bildet 
die bekannten Krystallchen, die oft eine bedeutende Grosse erreichen, 
er ist in den Gesteinen recht ungleich vertheilt, fehlt aber fast nirgends 
ganz; auch erscheint er haufig als Einschluss in den anderen con- 
stituirenden Mineralen und im Granat, sehr selten im Glimmer. Zwil- 
linge sieht man sehr wenige. 

Ein weiterer accessorischer Bestandtheil ist der Epidot. Er kommt 
in zweierlei Ausbildung vor, einmal in den oft erwahnten kleinen farb- 
losen Krystallen und in grosseren prismatischen Individuen, die aber 
nur selten eine Dicke von 1 Millimeter, eine Lange von 2 Millimeter 
erreichen und nie zahlreich werden, 

Makroskopisch ist er demnach fast nirgends zu gewahren, in 
Schliffen erscheint er als braune Schnitte, die Farbe ahnelt oft sehr 
jener des Rutil. Sein Auftreten ist an bestimmte, wenig machtige 
Blatter gebunden, so z. B. im Profil von Rautz auf jene bei den 
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Punkten V3 uiid VII3 durchstreichenden, im Tunnel 3012 Meter vom 
provisorischen Ostportal u. s. w. 

Die haufig zu beobachtende Neubildung von Epidot im Biotit ist 
bereits angeftihrt worden. 

Staurolith in kleinen Krystallchen ist sehr selten, ebenso 
A p a t i t. 

Weit haufiger und wenigstens bei reichlichem Auftreten an be- 
stimmte Gesteinsblatter gebunden ist der Turmalin. Auf den 
Trennungsflachen sehr dtinnschiefriger Varietaten, wie sie z. B. am 
Gehange am linken Ufer nahe bei der Alfenzstrassenbriicke oberhalb 
Langen und auf der Arlbergalpe nordwestlich vom Torfmoor anstehen, 
findet er sich in bis 2 Centimeter langen SMchen. In grosser Menge in 
scharf ausgebildeten violblauen Krystallchen tritt er z. B. in Gneissen des 
Profils von Rautz (Punkt IVi) und Ausserhoppelandtobl (Punkt I3) auf. 
Nicht unbemerkt soli bleiben, dass man bei diesem Minerale, wo es 
innerhalb der Gesteinsblatter auftritt, keinerlei Orientirung in der Ein- 
lagerung in Beziehung auf die Parallelstructur des Gesteines wahrnimmt, 
eine Erscheinung, die beim Turmalin in Schiefergesteinen sehr haufig 
zu beobachten ist und gewiss eine genetische Bedeutung besitzt. 

Die Erze spielen eine ganz untergeordnete Rolle; ein Theil ist 
Magnetit, ein Theil, nach den typischen Umwandlungsproducten, 
Titaneisen, auch an Pyrit fehlt es nicht, doch ist er selten. 

Die kohlige Substanz ist ein sehr haufiger Gemengtheil und 
durchaus nicht auf Einlagerung auf Klufte und Zwischenraume zwischen 
den einzelnen Mineralen beschrankt, sondern oft auch eingeschlossen 
zu beobachten. Es ist dieser Umstand beziehentlich der Genesis der 
Substanz an sich von Wichtigkeit, aus ihrer Gegenwart lassen sich 
aber auch Schliisse auf die Entstehungsart der Gesteine ziehen. Es 
kann dieselbe hier keinesfalls von einer Verkohlung etwa auf Kluften 
angesiedelter Bacterien herriihren, wie eine solcheStapff fur kohlige 
Ueberzuge auf Harnischen anzunehmen geneigt ist^). 

Es ware noch des neugebildeten Chlorits zu gedenken. Von 
Interesse ist hiebei nur die Beobachtung, wie die beginnende Chloriti- 
sirung der Granate gewissermassen anregend auf die Umwandlung des 
Glimmers wirkt. Der letztere ist allemal, wo er die in Umwandlung 
begritfenen und bereits mit einer Chlorithaut iiberzogenen Granate be- 
riihrt, ebenfalls ganz in Chlorit umgewandelt, wahrend weiter von 
diesen die Zersetzung des Glimmers noch weit weniger vorgeschritten ist. 

Varietaten. Durch verschiedene Mengenverhaltnisse der ein¬ 
zelnen Minerale und deren Vertheilung entstehen ausserordentlich viele 
Varietaten dieser Gneisse. Das eine Extrem bilden feste Gesteine, die 
wohl noch sehr deutlich die Parallelstructur erkennen lassen, aber fast 
nur aus Quarz bestehen, das andere solche, welche viel Glimmer ent- 
halten, der den spMcheren Quarz ganz urahUllt, wodurch leicht 
blatternde Glimmerschiefer resultiren. Dieser Wechsel ist kein sprung- 
weiser, sondern ein allmaliger, wenn er sich auch sehr haufig inner¬ 
halb 10 Centimeter Machtigkeit abspielt. Ein hdchst instructives. 

0 Bacterien im Gotthardtunnel. Zeitschrift fiir die gesammten Naturwissen- 
schaften. Berlin 1879, pag. 848 —853. 
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„Uber Hirn“ geschlagenes Stiick liegt in dieser Richtung aus dem 
Sohlstollen, 3562 Meter vom provisorischen Westportal, vor. In der 
Mitte zieht ein 2 Centimeter machtiges Blatt durch, welches aus vielen 
diinnen Lagen besteht, die fast nur aus Quarzkbrnern zusammengesetzt 
sind. Die Farbe ist grau, einzelne Blatter sind auf geringe Erstreckung 
im Streichen weiss. Daran schliessen sich links und rechts je 2 bis 
3 Centimeter machtige Schichten, die noch ein dichtes Gefiige, aber schon 
braune Farbe zeigen. Ab und zu sieht man Spaltflachen von Feldspath. 
Dieser wird nun beiderseits haufiger, der Gneiss neigt zur Bildung 
kleiner Knoten. Endlich nimmt der Glimmer, sowohl Biotit als Muscovit, 
an Menge zu, die Individuen werden grosser und sammeln sich auf den 
Trennungsflachen zu hautigen Ueberziigen an, wodurch ein leichtes 
Aufblattern des Gesteines eintritt. Dieser Theil ist nur in seinen An- 
fangen senkrecht aufs Streichen schlagbar, bei starkerer Entwicklung 
einer solchen Ausbildung zerfallen die StUcke, es fehlt demnach die Fort- 
setzung, die circa 4 Centimeter machtig war, an dem HandstUck. Nach 
dieser beiderseitigen Einschaltung von Schieferpartien (in denen der 
Feldspath ubrigens fast niemals ganz fehlt und die oft sehr reich an 
hanfkorn- und erbsengrossen Granat sind) beginnt wieder der oben 
beschriebene Wechsel, welcher an der Breite der Tunnelbrust auch bis 
zu 4Gmal zu beobachten war. 

Mehr die Grdsse als die Menge der Granate gibt ebenfalls fiir 
die Betrachtung mit dem freien Auge zur Varietatenbildung Veranlassung, 
indem ein Theil der Gneisse als granatfuhrend, der andere granatfrei 
erscheint. Thatsachlich fehlt aber Granat nur selten ganz, und da man 
heiite Gesteine nach dem makroskopischen Befund^ allein wohl nicht 
mehr beurtheilen wird, so kann man von Varietaten mit grossen, mit 
kleinen, mit viel Oder wenig Granat sprechen. 

Eine besondere Varietat bilden jedenfalls auch jene Vorkomm- 
nisse, welche braunen Epidot ftihren; vielleicht auch die turmalinreichen. 
Beziiglich des Rutils kann dies nicht gelten, weil seine Anhaufung 
gewiss oft nur local ist und selbst im Streichen auf wenige Centimeter 
Entfernung rasch wechselt. 

Schiefer, Ausscheidungen und Reibuiigshreccien. 

Nach obiger Darstellung beziiglich der Varietatenbildung liegt es 
mehr weniger in der Willkiir des Beobachters, wo er die Grenze zwi- 
schen Gneiss und Schiefer ziehen will. Blatter, die ganz frei von Feld¬ 
spath sind, werden sowohl in den quarzreichen als auch in den glimmer- 
reichen Ausbildungen in geringer Machtigkeit gefunden. 

Im strengsten Sinne finden also continuirliche Uebergange vom 
Gneiss zum Schiefer in der Machtigkeit fortwahrend statt. So wie nun 
einerseits die quarzreichen Partien zu grossen Quarzlinsen (mitunter 
40—50 Kubikmeter) anwachsen, die schon als Ausscheidungen zu be- 
trachten sind und durch ihre Harte den Stollenhetrieb sehr erschwerten, 
so nehmen stellenweise die Schieferpartien an Machtigkeit zu und 
verursachten mancherlei Schwierigkeiten, namentlich jene Gesteine, die 
als graphitische Schiefer zu bezeichnen sind. In den oben er- 
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wahnten feinschuppigen, vorwiegend aus Muscovit und Quarz bestehenden 
Schiefern der Muscovitgneisse reichert sich die kohlige, graphitahnliche 
Substanz allmalig so an, dass die Gesteine dunkel schwarz, abfarbend 
und leicht zerreiblich werden. Ueber Tags finden sich solche namentlich 
im Fervallthale und an mehreren Punkten austehend. Sie sind massen- 
haft von Kliiften durchzogen, die nur zum Theile den Trennungsflachen 
der iibrigen Gesteine entsprechen. Auf ihnen begegnet man sehr haufig 
typischen Harnischen, polirten Flachen, die von gleitender Bewegung 
herruhren. Aber auch in sehr complicirten Krummungen verlaufende 
Absonderungen zeigen einen hohen Glanz, und da die Art des Aneinander- 
liegens und die Beschaffenheit der Oberflachen solcher Stiicke das 
Hervorbringen des Glanzes durch Abreibung bei gleitender Bewegung 
vollstandig ausschliessen, so kann er nur durch bedeutenden Druck 
hervorgerufen worden sein. Auch zwischen diesen graphitischen Schiefern 
liegen Quarzlinsen, und sind diese haufig so von feinen Kliiften durch¬ 
zogen, dass sie bei der Blosslegung zu feinem Mehle zerfallen, gewiss 
auch nur eine Folge des hohen Druckes, dem sie ausgesetzt waren. 

Die Kluftsysteme fiihren zur haufigen Bildung keil- und kolben- 
fdrmiger, seltener flach linsenfdrmiger, mit sehr glatter Oberflache ver- 
sehener Gesteinssegmente von ausserordentlich wechselnden Dimensionen. 
Je nach der Grosse solcher wurden sie durch die Erweiterungsarbeiten 
eher oder spater so weit von der Umgebung, in welcher sie einge- 
klemmt waren, befreit, dass sie durch ihre eigene Schwere in Bewegung 
gerietheny’ und da ihr Gewicht oft sehr bedeutend war, iibten sie auch 
grossen Druck aus. Diese Bewegungen wurden selbstredend durch die 
glatte Oberflache, ferner durch die graphitahnliche Substanz und auf 
der Langener Seite oft noch durch Wasser, welch letztere beide als 
Schmiermittel wirkten, wesentlich begunstigt. 

Auch die oben erlauterten structurellen Eigenschaften, die ini Zu- 
sammenhange mit der Menge der einzelnen Bestandtheile stehen, fuhrten 
zu Druckerscheinungen. In jenen Gesteinspartien, in denen der Glimmer 
hautige Ueberzuge bildet, tritt eine sehr leichte Trennbarkeit der ein¬ 
zelnen Gesteinsbiatter ein. Bei dem Einfallen der Schichten nach Sud 
machten sich denn auch beim Blosslegen grbsserer Oberflachen am siid- 
lichen Ulm Durchbiegungen oft bemerkbar; es trennten sich namlich 
durch die Schwere die nur oben und unten gestUtzten Gesteinsbiatter 
allemal von den weiter hinten liegenden dann ab, wenn in nicht zu 
grosser Entfernung Blatter folgten, die hautahnliche GlimmeriiberzUge 
tragen. Anfangs bildeten sich gewissermassen Blasen, die, wenn sie 
nicht schnell genug auf Zimmerung kamen, durchbrachen, namentlich 
dann, wenn das durchgebogene Gesteinsblatt sehr quarzreich war Oder 
sich in den Blasen Wasser ansammelte. 

Auf diese Art der Bewegung ist auch die Verschiebung der Ge- 
wolbe in einigen wenigen Bingen zuruckzufiihren, die fast ausnahmslos 
im selben Sinne erfolgte. Es wurde namlich der Gewblbsbogen am 
sudlichen Ulm etwas nach innen gedriickt, gleichzeitig die Fussmauer 
am nbrdlichen Ulm etwas in den offenen Tunnelraum geschoben. Letztere 
Erscheinung ist wohl auf ein Abreissen der im Verflachen ihrer natiir- 
lichen Stutze beraubten Gesteinspartien zuruckzufiihren. 
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Auch die Wasserzuflusse waren in einem gewisaen Zusammenhange 
mit der Gesteinsbeschaffenheit, namentlich auf der Langener Seite. Die 
erschrottenen Quellen flossen fast ausnahmslos auf quarzreichen Schichten 
herab. In ihnen sind die einzelnen Individuen fest zu Korner und 
auch diese sind unter einander verwachsen, derlei Bander sind dem- 
nach, so lange sie nicht gebrochen, wasserundurchlassig Oder schwer 
durchlassig. Es gelang daher auch in mehreren glimmerreichen, 
stark wasserfuhrenden Partien, den Zufluss, der aus vielen Trennungs- 
flachen regenartig niederging, dadurch zu concentriren, dass man durch 
Seitenstollen bis auf die quarzreichen Schichten ausliingte, an denen, 
wie uber ein Dach, die Wasser abflossen. 

Diese Seitenstollen, welche senkrecht aufs Streichen getrieben 
wurden, standen selbst in den diinnblattrigsten Gesteinspartien ohne 
Zimmerung. 'Hatte der Tunnel eine ahnliche Richtung haben kdnnen, 
so ware natiirlich manche Schwierigkeit nicht eingetreten, gewiss ware 
aber der Fortschritt in der Streckung des Sohlstollens kein so bedeu- 
tender gewesen wie bei dem Vortrieb nahe im Streichen. Es kann 
namlich keinem Zweifel unterliegen, dass bei den nothwendigerweise 
sehr tiefen Bohrlochern in den diinnblattrigen, nicht fest an einander 
lagernden Gesteinsblattern durch die vorhandenen zahlreichen Zwischen- 
raume ein guter Theil der Sprengwirkung verloren gegangen ware. Es 
handelt sich hiebei nicht urn die allfallige Mdglichkeit des Ausstrd- 
mens der Gase, sondern um die weit minder gUnstige Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit und Verluste des Stosses in dem durch die vielen 
Zwischenraume elastisch gewordenen Medium. 

In der Richtung des Streichens findet innerhalb der Gesteins^ 
blatter ein elastisches Ausweichen nicht, Oder doch nur in verschwin- 
dend geringem Grade statt, das Ausweichen in der Machtigkeit ist 
durch die Continuitat der Gesteinsmasse, die ja bier unverritzt ist, 
ein beschrankteres als bei dem Blosslegen einer Brust senkrecht aufs 
Streichen. Freilich wird dieser Factor mit der Zunahme der Brisanz 
des Sprengmittels immer kleiner, aliein bei den vielen tausend Chargen 
wird auch eine kleine Differenz im Erfolge von grosser Wirkung. 

Die unzahligen Kliifte, die die Gebirgsmasse nach alien Rich- 
tungen durchziehen, waren nur selten offen, sondern meist mit einem 
lettenartigen Material erftillt. Wie die mikroskopische Untersuchung 
lehrt, ist dieser „Letten“ nichts Anderes als eine Reibungsbreccie, die 
allerdiugs nur seltener eine compacte Masse bildet, meist ist dieses 
Gereibsel ein von Wasser durchtrankter teigiger Grus. Die compacten 
Massen sind jedenfalls durch Druck zusammengepresst und zeigt z. B, 
ein 4 Centimeter machtiges Blatt von 1218 Meter vom provisorischen 
Westportal, das auch viele eckige Gesteinsbruchstticke enthalt, beider- 
seits schone graphitische Harnische. Durch einfaches Schlammen lassen 
sich alle Bestandtheile der Gesteine finden, vorwiegend aber sind es 
feine Muscovitblattchen, Feldspath und Quarzfragmente, seltener deut« 
lich erkennbare Biotittheile und Granattriimmerchen, die ihn zusammen- 
setzen. Bei dem grossen Firstenbruch auf der Langener Seite betrug 
diese Masse, wohl auch an anderen Orten durch Wasser in den Hohl- 
raum eingetragen, mehrere hundert Kubikmeter. Herr E. Drasche 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (H. v. Foullon.) 11 
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war so freundlich, eine Analyse durchzufuhren,' deren Ergebniss fol- 
gendes war: 

Kieselsaure. 6P52 Proc 
Eisenoxyd ...... 7-99 T 

Tbonerde . 18-67 7) 

Magnesia. 3T8 5) 

Kalk. 2-36 « 
Natron. 1-74 T 

Kali. 2-31 n 

Glubverlust. 3-05 n 

100*82 

Der Magnesiagehalt weist auch auf eine ziemlich bedeutende 
Menge von Biotit, es entzieht sich dieser seiner leichteren Zersetzbar- 
keit wegen meist der Beobachtung unter dem Mikroskop, weil die 
ausgeblichenen winzigen Schuppchen von denen des Muscovit nicht zu 
unterscheiden sind. 

HornMeiidegesteiiie. 

Wie aus der Darstellung der geologischen Verhaltnisse ersichtlich, 
treten Hornblendegesteine nur untergeordnet auf, ihr Vorkommen ist 
aber in genetischer Hinsicht um so bemerkenswerther, je w^eniger 
machtig die Einlagerungen in den Gneissen sind. Die ausser dem 
Tunnelbereiche anstehenden Vorkommen bei St. Jacob, das am obersten 
Ende des Profils vom Hoppelandtobl wahrscbeinlich in einem schmalen 
Blatt durchziehende, sowde jenes vom Profil von Rautz, sind vergleichs- 
weise zur Untersucbung berangezogen wmrden. Im Tunnel selbst W’urden 
solcbe einigemale angefabren, z. B. 2434, 2908 uud 3552 Meter vom 
provisoriscben Westportal, in nur einige Centimeter macbtigen Blattern, 
an die sicb beiderseits Biotitgneisse anscbliessen. 

Von der Ostseite ist nur das bei 4931 Meter vom provisoriscben 
Portal angefabrene, wenig macbtige Blatt bekannt, ebenfalls in Ver- 
bindung mit Biotitgneiss. 

Die bezuglicben Vorkommen sind scbon mit dem freien Auge 
als Hornblendegesteine erkennbar, die Hornblende erscbeint in winzig 
kleinen, dunkelgriinen Saulcben mit iebbaftem Glanze, mitunter siebt 
sie gewissermassen wie Mikrostrablstein aus. Gegen die Contactflacben 
mit dem Biotitgneiss erscbeinen aucb Biotitblattcben, sonst uberall 
kleine Granate. Feine Calcitadern sind eine Erscbeinung, die man 
fast nur in diesen Gesteinen beobacbtet. In Scbliffen erweisen sicb die 
Gesteine als Hornblendegneisse. Die in Handstiicken ziemlicb 
scbarf verlaufende Grenze zwiscben Biotit und Hornblendegneiss tritt 
aucb in den Praparaten bervor, docb greift der Biotitgebalt ziemlicb 
weit in das Hornblendegestein biniiber, bis er allmalig verscbwindet. 
Anderseits nimmt der Hornblendegebalt ausserordentlicb rascb zu, bis 
dieses Mineral den stark iiberwiegenden Bestandtheil des Gesteines aus- 
macbt. Sie bildet stengelige SMen und besitzt lebbaften Pleocbroismus 
(gelbgrun bis graugriin), scbliesst baufiger Rutil ein, tritt aber aucb als 
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EiDSchluss im Feldspath auf, geradeso wie die anderen constituirenden 
Bestandtheile in den Biotitgneissen, denen sie — bis auf den Umtausch 
von Hornblende und Biotit — ausserordentlich ahnlich sind. Man findet 
dementsprecbend liberall den typischen Feldspath, Quarz, Granate, Rutil, 
aber auffallend vied Apatit. Die Probe 2908 Meter vom provisorischen 
Westportal enthalt auch in geringer Menge rhomboedrisches Carbonat, 
und zwar in Verhaltnissen gegenuber den anderen Bestandtheilen, dass 
es als urspriinglicher Gemengtheil zu betrachten — was in Gneiss ja 
keineswegs eine neue Erscheinug ist. 

In den Hornblendegneissen des Profils vomHoppelandtobl (Punktlja) 
tritt fast farbloser Epidot mit in die Combination, der sich in den Vor- 
kommen des Herrenwaldes stark vermehrt, ja Epidot gegen Hornblende 
vorwaltet. Es sind dies feldspath- und quarzarme Epidot-Horn- 
blendegn eisse. Der Epidot ist in letzterem Vorkommen weingelb, 
die Hornblende besitzt einen deutlichen Stich ins Blaue. 

Man begegnet grfinen Gesteinen hier im Herrenwalde in ziemlicher 
Machtigkeit, doch sind diese auf der Karte als Hornblendeschiefer aus- 
geschiedenen nicht. durchaiis solche* Die grossere Masse ist ein Gneiss, 
welcher neben Hornblende grfinen Biotit, im fibrigen auch viel licht- 
weingelben Epidot enthalt. Nicht ohne Interesse ist hierin das Vorkommen 
von Tridymit. In einzeluen Partien fehlt die Hornblende ganz. 

Insoferne in den nachfolgenden zwei Gesteinsarten auch hie und 
da etwas Hornblende vorkommt, konnen selbe anhangsweise in dieser 
Gruppe behandelt werden, obw^ohl sie in einem Extrem der Ausbildung 
eigentlich recht abweichenden Aussehens und anderer Zusammen- 
setzung sind — am besten waren sie im letzteren Falle als epidot- 
ffihrende Quarzite, ansonst als epidotreiche Gneisse zu be- 
zeichnen. 

Die zu beschreibenden Mineralcombinationen bilden immer nur 
schmale Blatter, 1—5 Centimeter machtig, welche zwischen Biotitgneiss 
liegen, und zwar sind sie gewissermassen ein Ersatz ffir die quarz- 
reichsten Varietaten, die, wie man aus obigen Darstellungen sich er- 
innern wird, immer ein Blatt zwischen den knotigen, normalen und 
endlich dfinnschieferigen Varietaten bilden. Selbstveistandlich wurden 
nicht alle die Tausende der beobachteten quarzreichen Partien mikro- 
skopisch untersucht, immerhin aber doch so viele, um sicher sagen zu 
konnen, dass die epidotffihrenden.' oder besser solche, in denen der 
Epidot zum constituirenden Bestandtheil wird, selten sind. 

Es sollen zwei Typen zur Beschreibuug gelangen. Die erste Probe 
ist dem Tunnel — 3067 Meter vom provisorischen Ostportal — durch- 
schuittlich 5 Centimeter machtig, eine zweite dem Profil von Rautz 
(Punkt Vila) entnommen, diese ist 1—2 Centimeter machtig. Beide, 
makroskopisch als quarzreiche Gesteine kenntlich, zeigen bei starker 
Coharenz deutliche Parallelstructur, erstere bei mittlerem, letztere bei 
sehr feinem Korne, diese ist lichtgrau, jene diinkelgrau, beide besitzen 
ziemlichen Glanz. Der Epidotgehalt lasst sich nicht einmal verinuthen. 

Das erstere ist ein Gneiss mit sehr wenig Hornblende, enthalt 
aber^ in grosserer Menge ein farbloses Mineral, das in alien Eigen- 
schaften, in Schliffen, dem Zoisit entspricht. Die accessorischen Mine- 

11* 
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Rutil, und rale der Hornblendegneisse: Granat, zersetzter' Biotit, 
namentlich Apatit kehren wieder. 

Die zweite Probe bestelit aus Quarz, einem farblosen Mine- 
rale, das mit seinen Fornaen fiir Epidot zu halten ist, sehr wenig Horn¬ 
blende und den oben angefiihrten accessorischen Mineralen. 

Bevor auf Weiteres uber den Epidot eingegangen werden soli, 
mag gleich erwabnt werden, dass es nicht gelang, durch Zerkleinerung 
und Absclieidung nach dem specifisclien Gewichte und mittelst des 
Elektromagnets gesonderte reine Mineralgruppen zu erhalten. Bei der 
Kleinheit der Bestandtheile muss die Zertriimmerung bis zur Staubform 
gehen, und durch gegenseitiges Haftenbleiben von verschiedenen Mine¬ 
ralen werden weitaus der grossten Menge nach Zwischenproducte und 
nur minimale Mengen reinere Endprodukte erhalten. Um eine geniigende 
Quantitat solcher fiir eine Analyse zu bekommen, miisste man viele 
Kilogramme des Gesteins aufarbeiten, Mengen, die mir von einem Vor- 
kommen nicht zur Verfugung standen. Da beide Hauptminerale — 
Epidot und Quarz — farblos sind, so wird auch eine nachherige Priifung 
der abgeschiedenen Gruppen unter dem Mikroskope bei der Kleinheit 
der Partikelchen geradezu unmdglich. Die vorgenommenen Analysen 
erweisen denn auch, dass nur eine Anreicherung in der einen Oder 
anderen Richtung statthatte, und ziehe ich es demnach vor, hier die Bausch- 
analyse des Gesteins anzufiihren, die fiir den vorliegenden Zweck aus- 
reicht. Gefunden wurden in 1 Gramm: 

Kieselsaure. 83-78 Proc. 
Eisenoxyd. 4*29 
Thonerde . 5*98 }) 
Magnesia -. 1-01 
Kalk. 4-64 V 

Gluhverlust . 0-48 55 

100*18 

Ausserdem wurden 0*07 Proc. Manganoxyd gefunden. Da aber 
bei der Priifung auf seine Reinheit etwas hievon verloren ging, wurde 
es in obiger Zusammenstellung weggelassen. Mangan ist jedenfalls 
vorhanden, beim Aufschliessen erhalt man eine deutliche Reaction. 
Beim anhaltenden Gluhen des lichtgrauen Gesteinpulvers braunt sich 
dasselbe merklich, so dass ein Theil des Eisens als Oxydul vorhanden 
sein muss. 

Von den vorhandenen Mineralen: Hornblende, Granat, Apatit, 
Biotit und Rutil kann fuglich abgesehen werden, da deren Mengen zu 
gering sind, um einen wesentlichen Einfluss auf die chemische Zusammen- 
setzung auszuuben. Nicht zu vernachlassigen ist jedoch der Gehalt an 
Erz — Magnetit — welcher die Menge des ausgewiesenen Eisenoxydes 
gewiss starker beeinflusst. Da aber auch in dem durch warme Salz- 
siiure langere Zeit behandelten Gesteinspulver nach dem Auswaschen 
und Trocknen eine grossere Menge Eisen vorhanden ist, so ist nicht 
zu zweifeln, dass das farblose, als Epidot bezeichnete Mineral einen 
nennenswerthen Eisengehalt besitzt. Dies, bei der sich von selbst er- 
gebenden Discussion der Analyse beriicksichtigt, ergibt im Zusammen- 
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hange mit den nachfolgend arzufiihrenden weiteren Eigenschaften, dass 
das Mineral, obwohl far bios, nicht Zoisit, sondern wirklich E pi dot ist. 

Dieses Vorkommen muss deshalb ausfiihrlich zur Darstellung 
gelangen, weil es den Ausgangspunkt fiir den Nachweis der kolossalen 
Verbreitung eben des in so kleinen Individuen farblosen Epidotes in 
den krystallinischen Gesteinen der Alpen bildet, worauf bereits in 
vorausgegangenen einschlagigen Publicationen meinerseits wiederholt 
hingewiesen wurde. 

Da dort, wo der Epidot in den bekannten weingelben bis zeisig- 
griinen Saulchen auftritt, derselbe am leichtesten zu erkennen ist, diese 
Ausbildung auch als „typisch“ gilt, obwohl die farblose, in den alpinen 
Gesteinen wenigstens, die weit verbreitetere ist, 
so soil sie fiindie Constatirung der Krystallformen Fig. ii. 
zuerst inBetracht kommen. Hiezuwahle ich einen 
Epidotschiefer vom Ausgange des Gaisbaches, 
unmittelbar bei Eauris. Die schon weingelben 
Individuen, mit denen das Gestein dicht erfullt f /[vx 
ist, zeigen in Schliffen vorwiegend die Formen, 
welche in Fig. 11 unter a, &, c, e und f dar- 
gestellt sind. Mit Ausnahme von h sind alle so < 
gezeichnet, dass die Auslbschungsrichtung hori¬ 
zontal verlauft, bei h entspricht sie der Langs- 
entwicklung. 

Die Betrachtung der Krystalle c, e und 
von welchen man bei den Schliffen mehr w^eniger 
parallel der Trennungsflachen hergestellt, e 
selten sieht,' lasst mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die dieselben 
begrenzenden Formen erkennen. Bei e und f liegt M (001) mehr 
weniger parallel mit der Zeichenebene, die seitliche Begrenzung erfolgt 
durch n (111), oben und unten schliessen sich an M bei dickeren 
Krystallchen mehrere Flachen in Form schmaler Facetten an. Bei dem 
enormen Formenreichthum der Zone [010] lasst sich natUrlich eine be- 
stimmte Angabe iiber die vorliegenden Flachen nicht macben, aus 
den Formen von e durfte aber mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor- 
gehen, dass r (101) haufig starker entwickelt' auftritt. T (100) scheint 
ausnahmslos schmal ausgebildet zu sein, wonach die Krystalle nach 
der Axe c stark verkiirzt waren, eine Beobachtung, die in der Folge 
ihre Bestatigung finden wird. 

Wenn man von den langen dlinnen Saulchen absieht, so kann man 
fill’ die grbssten Krystalle Dimensionen mit 0*25 X0*15 Millimeter, fiir die 
kleineren, scharf ausgebildeten 0*08 X 0*05 Millimeter als reichlich 
gerechnete Durchschnitte annehmen. Es sind dies Grossen, welche im 
convergent polarisirten Lichte unter dem Mikroskope schon ganz gut 
Beobachtungen zuliessen, wenn nicht die geringe Kdrperlichkeit und 
damit verbundene Unter- Oder Ueberlagerung durch Quarz weitaus in 
den meisten Fallen storend wirken wurde. In einzelnen Fallen gelingt 
sie dennoch, und da sieht man mehr weniger am Rande der grossten 
Flache eine Axe austreten, wie dies in f angedeutet ercheint, was im 
Zusammenhalte mit der seitlichen Begrenzung deutlich fiir M spricht. 
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In sehr vielen Krystallchen sieht man statt einer grossen Flache 
in der Ebene des Praparates zwei wenig gegen einander geneigte, was 
mehr durch Reflexe, denn durch eine sichtbare Kante hervortritt, in a 
und d ist eine seiche wohl gezogen. Aus dem Verlauf der seitlichen 
Begrenzung und der bei Auf- und Abbewegen des Mikroskopes sichtbar 
werdenden Kanten gegen die schmalen seitlichen Begrenzungsflachen 
erkennt man, dass die grossen Flachen nicht M und J, wohl aber M 
und i (102) sein konnen, was umsomehr hervorzuheben ist, als ja die 
allein auftretende grosse Flache (abgesehen von dem Austritte der Axe) 
als T, die seitliche Begrenzung durch n undo (Oil) bewirkt aufgefasst 
werden konnte. 

Messungen der ebenen Winkel konnen selbstredend hier zu keinen 
Entscheidungen fithren, sie bewegen sich, natiirlich rait Ausnahme bei e, 
alle urn 60 Grad herum. 

Die Spaltbarkeit des Epidots kommt so gut wie gar nicht zum 
Ausdrucke, hingegen sind Sprtinge mehr weniger senkrecht auf die 
Langsentwicklung Oder ungefahr parallel den seitlichen Begrenzungs¬ 
flachen die Regel, was in Beziehung auf den Salit wohl im Auge zu 
behalten ist. 

Ausser den hier angefiihrten Abbildungen von a—f konnten noch 
sammtliche von Kalkowsky fiir den Salit gegebenen ^) hinzugefiigt 
werden; alle dort gezeichneten Formen lassen sich auch hier beobachten. 
Ausserdem muss dfter Jnachweisbare stark schiefe Ausloschung gegen 
die Langsentwicklung lang saulenfdrmiger Krystalle constatirt werden, 
welche wahrscheinlich hier zum Theile durch Unterlagerung bewirkt 
wird, andererseits aber, wie spater gezeigt werden soil, darin ihren 
Grund hat, dass die Langsentwicklung nicht nach der Axe h erfolgte, 
sondern eigenthiimliche Verzerrungen platzgreifen, die sehr leicht zu 
irrigen Anschauungen iiber die relative Lage der Elasticitatsaxen fiihren 
mussen. 

Schon hier mit den weingelben Krystallchen kommen kleinere 
farblose vor, die genau gleiche Form und optische Eigenschaften 
besitzen, also wohl unzweifelhaft demselben Minerale angehoren. 

In den erwahnten beiden Vorkommen vom Arlberg erscheinen 
nun alle Individuen farblos. Das Mineral des Tunnelgesteines wtirde 
man ohneweiters als Zoisit bezeichnen; es bildet Aggregate saulenformig 
entwickelter Individuen, welche die haufig hervortretende Spaltbarkeit 
parallel der Langsentwicklung und die bekannten eigenthiimlichen blauen 
Polarisationsfarben zeigen. Diese konnen, da sie nach Kalkowsky 
auch der Salit aufweist (a. a. 0. pag. 47), als ein Unterscheidungs- 
merkmal der beiden Minerale nicht benutzt w^erden. Als ein sicheres 
und entscheidendes Merkmal diirfen sie ja Uberhaupt nicht gelten. In 
dem Vorkommen von Rautz walten farblose Korner des Epidot vor, 
schlecht ausgebildete grossere Krystalle sind ziemlich haufig, scharfere 
selten, hingegen lassen sich winzig kleiue solche dfter beobachten. 

Fig. 12 cr, h und c zeigen Formen aus diesem Gesteine. a ist ein 
ziemlich gut ausgebildeter grosser Krystall, h ein minder gut ent- 

0 Ueber den S.ilit als Gesteiusgemengthoil. Tschermak’s Mineral. Mitth., 
Jahrg. 1875, pag. 45—50, Fig. pag. 46. 
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wickelter, der aber die Spaltbarkeit und Absonderung aufweist. c ist 
ein Zwilling, unter tausenden von Krystallen der einzige beobachtete, 
die Zwillingsgrenze ist im gewohnlichen Lichte nicht sichtbar. Sie 
sind, wie bereits so oft hervorgehoben, farblos imd verhalten sich 
optisch genau so wie die vorbeschriebenen weingelben Epidote. 

Fig. 12. 

a 

Fig. l.B. 

a 

O* (5 ' 

Dieser farblose Epidot besitzt in den von mir untersuchten alpinen 
krystallinischen Gesteinen eine enorme Verbreitung ^). Der Habitus 
der Krystalle nahert sich meist den in Fig. 11a—f dargestellten, 
namentlich sind die mikroskbpisch kleinen oft modellscharf entwickelt. 

Einen etwas abweichenden Habitus haben die Vorkoramen in 
rhomboedrischen Carbonaten, dessen Extrem die fast hauchfdrmigen 
Blattchen aus dem Magnesit der Gegend von Dienten bilden^). Sie sind 
deshalb wichtig, weil bei ihnen jene oben erwahnte Verzerrung platz- 
greift, welche sehr leicht zu irrigen Anschauuogen liber die relative 
Lage der Elasticitatsaxen fuhren konnte. 

In Fig. 13 a—U sind Krystallchen gezeichnet, welche aus deii 
Losungsruckstanden des Magnesit stammen. a bietet die normale 
Ausbildung; man sieht auf der breiten Flache solcher Krystallchen 
Lemniscaten oder eine Axe, es finJet also der Austritt der Mittel- 
linie mehr weniger parallel der Axe des Mikroskopes statt. Trotz der 
Diinne der Blattchen ist neben vorwaltend M (001) auch r (101) 
entwickelt. Formen wie sie in mit Hinweglassung der aufgewachsenen 
und eingeschlossenen Pyritkrystallchen, Quarz- und anderer Einschlusse, 
dargestellt sind, sieht man haufig, noch haufiger und vielleicht in tiber- 
wiegender Mehrzahl sind die Verzerrungen c und h. Im gewdhn- 
lichen Lichte halt man sie fiir gleiche Ausbildungsweisen, wie sie 
in a gezeichnet sind, die optische Untersuchung zeigt schiefe Aus- 

b Ueber die petrograpbiscbe Bescliaffenheit der Irystallinischen Schiefer der 
untercarbonischen Schicbten etc., Jahrb. d. k. k. geolog. Reicbeanstalt 1883, Bd. 33, 
pag. 207—252. — Ueber die petrograpbiscbe Bescbaffenbeit krj^stalliniscber Schiefer- 
gesteine aus den Radstadter Tauern etc., ebenda 1884, BI. 34, pag. 635—658. 

0 Siebe letztangefdbrte Arbeit, pag. 655—656. 
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loschung gegen die Langsentwicklung, dieselbe betragt 23—24 Grad gegen 
die langste Kaute. Da der Winkel rechts oben bei c 66—67 Grad misst, 
so folgt, dass die Ausloschungsrichtung auf der kurzen, horizontal 
verlaufenden Kante senkrecht steht. Da man nun auch hier, freilich 
der Kleinheit der Individuen, der aufgewachsenen und eingeschlossenen 
Minerale wegen nur seltener, den Austritt der Mittellinie oder einer 
Axe constatiren kann, so ist eine Verwechslung mit Augit wohl aus- 
geschlossen. Es ist selbstverstandlich, dass auch Glimmer ahnliche 
Formen liefern kann, allein Abweichungen der Winkel bis zu 67 Grad 
lehren sofort, dass dieses Mineral nicht vorliegen kann. Namentlich 
die facettenartigen Flachen an der oberen und unteren Begrenzung, 
wie dies bei d unten gezeichnet, ftihren, wenn man die typischen 
Epidote einmal kennt, sofort auf dasselbe Mineral. 

Nachdem sich nun zeigt, dass der mikroskopische Epidot sehr 
haufig farblos erscheint, so wird es sich, da die Krystallformen nach 
Kalkowsky’s Figuren und meinen Beobachtungen eine Unterschei- 
dung von Salit und Epidot nicht moglich machen wurden, als noth- 
wendig erweisen, in derlei Fallen genaue Erhebungen tiber die optische 
Orientirung durchzufiihren. Meines erachtens wird man aber in alien 
Fallen, wo man keine Spaltbarkeit des Augit, keine charakteristischen 
Winkel dieses Minerals oder den Mangel an Thonerde nachweisen kann, 
weit eher auf Epidot als auf Salit schliessen mtissen ^). 

UeBer das Yorkommen der bescliriebenen Gesteine iiii Terrain 
und Tunnel. 

In der Voraussetzung, dass aus den Tunnelaufnahmen in St. Anton 
und in Langen bis zur Fertigstellung der petrographischen Unter- 
suchungen Grund- und Aufriss der Tunnelstrecke vollendet werden 
kdnnten, wurden in St. Anton von Herrn H. Steininger, in Langen 
von Herrn H. List geodatische Querprofile aufgenommen, bei welcher 
Gelegenheit ich bei alien Aufschliissen auf den Profilliuien Streichen und 
Einfallen abnahm und Gesteinsproben schlug. Es sollte so ein detaillirtes 
Bild liber Verbreitung der Gesteine, deren Lagerung, Stbrungen u. s. w. 
fur den betreffenden Gebirgstheil construirt werden. In St. Anton hatte, 
wie bereits erwahnt, der k. k. Herr Ober-Ingenieur und Sectionsleiter 
C. Wagner, in Langen der k. k. Herr Ober-Ingenieur C. Wurmb 
die oben angedeuteten Ausfuhrungen ubernommen. Beide Herren wurden 
durch Umstande, die sich ihrer Einflussnahme entzogen, an der Fertig¬ 
stellung der begonnenen Werke verhindert, und da andererseits mit der 

Dass Verwechslungen von Salit und dem farblosen Epidot schon haufig 
vorgekommen sein mogen, scheint mir nicht zweifelhaft. In dieser Richtung mochte 
ich hier als naheliegendstes Beispiel auf den Granitgneiss des St. Gotthardtunnels 
(nordl. Theil) verweisen. 0. Mayer sagt selbst: „die Salitmikrolithen, wie sie 
namentlich die Feldspathe anfUllen, gehen ausserdem in ziemlich grosse, gelbgriine 
Kbrner iiber, deren Farbenintensitat durchaus nicht so unbedeiitend ist“. (Unter- 
suchungen iiber die Gesteine des St. Gotthardtunnels. Zeitschr. d. deutschen geolog. 
Gesellsch. Bd. 30, 1878, pag. 1—24, obige Stelle pag. 20). Siehe hiezu Stapff’s Be- 
merkungen pag. 137 ebenda und Mayer pag. 353—354. 
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Publication der bier niedergelegten Beobachtungen nicht langer gezdgert 
werden sollte, so leiste ich vorderhand auf die Wiedergabe der Profile 
Verzicht, hoffend, dass sich uoch Gelegenheit finden wird, diese in Ge- 
meinschaft mit den Tunnelaufnahmen verolfentlichen zu konnen. 

Dementsprechend sei bier die Verbreitung der bescbriebenen 
Gesteinsarten nur kurz beriibrt. 

Vom Mundlocbe in St. Anton wurde der Tunnel bis 3144 Meter 
weit vorwaltend in Muscovitgneiss gestreckt. Nattirlicb kamen aucb 
die zugeborigen Scbiefer und grapbitiscben Scbiefer vor, ebenso an vielen 
Punkten mebr weniger macbtige Blatter des Biotitgneiss, so z. B. bei 
127—135, 173—183, 190—198, 245, 573, 608, 650, 823, 1000, 
1037 (ungemein granatreicb), 2793 Meter u. s. w. Bei 3096 Meter 
beginnt muscovitreicberer Biotitgneiss und vom 3144 Meter bis zum 
Mundlocbe in Langen stebt Biotitgneiss mit seinen Scbiefern und gra¬ 
pbitiscben Scbiefern an. Die unbedeutenden Zwiscbenlagen von Horn- 
blendegesteinen wurden bereits oben angefubrt. 

Ueber Tags streicht das nicht sehr macbtige Blatt der Muscovit- 
gueisse vom Tunnelmundloche bei St. Anton fiber das gegen Sfid abfallende 
Gehange der Arlberger Kobe gegen die sfidliche Spitze der Arlberg- 
alpe und stosst jenseits dieser an dem Verrucano ab. Ein zweites 
Blatt erscheint bei der grossen Curve, wo die Arlbergstrasse den Bach 
des Baggenthales fibersetzt, zu Tage, streicht fiber den Maiensee, weiter 
westlich, ndrdlich von St. Christoph durch, verschwindet unter dem 
Gehangeschutt, der den gegen Nord abfallenclen Abhangen vorliegt, und 
tritt gegenfiber dem Wegmacberhaus am linken Bachufer bei Kautz 
wieder hervor: Sein Verhalten weiter nach Westen lasst sich der Ueber- 
deckung wegen nicht direct beobachten, doch scheint aller Wahrschein- 
licbkeit nach bier ein Umbug im Streicben stattzufinden, so dass das 
sfid westlich von Stuben anstehende Blatt die Fortsetzung des Eautzer 
ist. Wenn man das sfidliche Einfallen der Schichten und die be- 
deutende Hbhendifferenz von Eautz und Stuben im Auge behalt, so 
braucht dieser Umbug im Streicben nur ausserst gering zu sein. Die 
Macbtigkeit dieses Blattes scheint, so weit die vorhandenen Aufschlfisse 
reichen, im Streicben von Ost nach West zuzunehmen. 

Die Muscovitgneisse des Tunnels gehoren weitaus zum grdssten 
Theile dem ersten Blatt an. Das zweite stebt beim Maiensee und 
Umgebung ungemein steil, stellenweise fast seiger, dfirfte demnach in 
unmittelbarer Fortsetzung, mit unbedeutenderen Zwiscbenlagen von 
Biotitgneiss etc., des ersteren unter St. Christoph fiberfahren worden 
sein. Natfirlich setzt eine solche Folge Storungen voraus, die sich 
denn aucb thatsachlich bier im Tunnel beobachten liessen und am Tage 
angedeutet werden. 

Die bescbriebenen Hornblende- und Epidotgesteine der Profile 
von Eautz nnd Hoppelandtobl streicben auf der oberen grossen Ter- 
rasse nahe der Tunnelaxe durch. 

In der ganzen Gebirgsmasse sind die Muscovitgneisse, noch mebr 
die Hornblendegesteine der Menge nach untergeordnete Glieder; weit¬ 
aus vorwaltend ist der Biotitgneiss, der hauptsachlich in der klein- 
knotigen Varietat bis weit nach Sfiden das Gebirge bildet. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885, 35. Band. 1. Heft. (U. t. Foullon.) 12 
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IJelber die im Tunnelausbruche Torgekoinmenen Minerale. 

Ueberall in den Alpen, wo die oben beschriebenen Gesteinsarten 
wieder anstehen, sind sie auffallend mineralarm, nur an einzelnen 
wenigen Orten enthalten sie nennenswerthe Mineralmengen. Es waren 
also auch bier a priori nicht viele zu erwarten, was denn auch that- 
sachlich zutraf, obwobl in den zahlreichen Kluften, welche das Gebirge 
durchziehen und von denen ja manche auch offen angefahren warden, 
in raumlicher Beziehung sehr gunstige Verhaltnisse vorhanden waren. Die 
Ursache des Mineralmangels mag zum Theile in dem verhaltnissmassig 
geringen Alter dieser Kliifte, zum Theile in der chemischen Beschaffen- 
heit der die Gesteine zusammensetzenden Minerale begriindet sein. 

Erfahrungsgemass ist der Albit derjenige Feldspath, welcher der 
chemischen Veranderung den grdssten Widerstand entgegensetzt. Die 
Granate bilden Chloritpseudomorphosen, bei welcher Umwandlung 
wenig Stoffabgabe erfolgt. Der Biotit, welcher sich augenscheinlich 
weitaus am leichtesten chemisch verandert, enthalt zwischen seinen 
Lamellen und innerhalb dieser massenhaft Epidotneubildungen; eine 
liber diese hinausgehende Zersetzung nimmt man kaum je wahr. Da 
der gewiss geringe Kalkgehalt des Biotit unmdglich zur Epidotbildung 
ausreicht, so ist wohl anzunehmen, dass jener der Granate bei der 
Umbildung in kalkfreien (oder doch sehr kalkarmen) Chlorit wenigsteos 
zum Theil hiezu in Anspruch genommen wird, w^ohingegen die fiei- 
werdende Magnesia dem Chlorit zufallt. 

Wie schon oben bemerkt, ist eine allgemeine, sehr weitgehende 
chemische Veranderung nicht vorhanden, weit eher verfallen die Gesteine 
der Desaggregation. Die geringen, wohl tiberall zu beobachtenden che¬ 
mischen Veranderungen fiihren aber auch sofort zu Neubildungen bei 
entsprechendem Austausche der Elemente. Unter so bewandten Um- 
standen sind die circulirenden Wasser stoffarm und eine Veranlassung 
zum Absatz auf Kluften nicht oder nur im geringen Masse vorhanden. 

Namentlich die Armuth der Gesteine an Calcium scheint eine 
hohere Widerstandsfahigkeit zu bedingen, denn in den kalkreicheren 
Hornblendegesteinen oder in deren Nahe finden sich denn auch sofort 
hauliger Mineralbildungen auf den Kluften. 

Die beobachteten Minerale sind: 

Pyrit. 

Stellenweise erscheint dieser haufiger in den Gesteinen eiuge- 
sprengt, bis zu nussgrossen, vielfach verwachsenen Krystallgruppeii. Auch 
Durchwachsungszwillinge warden, wenigsteus in einem Falle, beobacLtet. 
Zu krystallographischer Bearbeitung ist das vorhandene Material nicht 
geeignet. 

Merkwiirdig sind blechformige, sehr diinne Ueberzuge auf feinen 
Kluften grdsserer Quarzlinsen, wie solclie im Biotitgneiss auftreten. Die 
einzelnen geschlossenen Pyritpartien erreichen nicht viel iiber 1 Qua- 
dratcentimeter Grbsse, die Formen sind sehr verschieclen, zum grdssereii 
Theil geradlinig begrenzt. (4000 Meter vom provisorisclien .Ostportal.) 
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Magnetkies. 

In den Muscovitgneissen lasst er sich oft als Einsprengling nach- 
weisen. Wenn die Menge der Siibstanz grosser wird, ist ihr Vorkonimen 
immer ahnlich dem eines Gangtrumes, und sind auch'kleine Gange bis 
zu 6 Centimeter Machtigkeit iiberfahren worden. (4443 Meter vom 
provisorischen Ostportal.) Krystalle beobachtete man keine. 

Flussspath. 

Auf einer mit Calcitkrystallen ausgekleideten Kluft (3511 Meter 
vom provisorischen Westportal) fanden sich mehrere kleine Wiirfel von 
sehr hellgriinlich gefarbtem Flussspath. Calcit und Quarz sind im 
Alter wenig verschieden, Pyrit lagerte sich bei ziemlich fortgeschrittener 
Bildung der .Calcitkrystalle ab, der Fluorit zuletzt, denn es sitzen die 
1—'2 Millimeter Kantenlange habenden Hexaeder ganz frei auf Calcit. 
144 Meter vom provisorischen Ostportal fanden sich ein paar violette 
und griine Kdrner desselben Minerals. 

Quarz, 

Grossere Mengen frei ausgebildeter Quarzkrystalle fiir sich allein 
sind fast nur aus den Regionen des Miiscovitgneiss bekannt und uber- 
haupt ausserst selten als Drusen oder auf Spalten vorgekommen. Haufig 
erschienen sie mit Calcit. Die Combination der kleinen Krystalle ist die 
am Quarz gewohnlichste: das aufrechte Prisma und die beiden Grund- 
rhomboeder. Andere Formen erscheinen nur in spurenhafter Andeutung. 

Calcit. 

Der kqhlensaure Kalk weist hier nennenswerthen Formenreich- 
thum auf. Als Calcit krystallisirt fand er sich verhaltnissmassig selten, 
aber jede mit Krystallen ausgekleidete Kluft brachte andere Com- 
binationen, die Wiederholung der gleichen auf ortlich verschiedenen 
Kluften kam nicht vor. Weitaus die Mehrzahl gehdrt den Regionen 
des Biotitgneiss an, im Muscovitgneiss wurden besser ausgebildete 
Krystalle fast gar nicht beobachtet. 

Folgende Combinationen gelangten in unser'en Besitz: 

1. 4780 Meter vom provisorischen Ostportal wurde in quarz- 
reichen Schiefern eine schmale, mit Krystallen ausgekleidete Kluft 
iiberfahren. Die farblosen Calcitindividuen schwanken sehr in der Grdsse, 
1^2 Centimeter bis IV2 Millimeter sind die extremen grdssten Durch- 
messer. Der Calcit ist jiinger als die ebenfalls vorhandenen kleinen 
Quarzkrystallchen. Eine kleine sechsseitige, verhaltnissmassig dicke, 
tombakbraune Biotittafel, welche in einen Quarzkrystall theilweise ein- 
gewachsen ist, diirfte gleichen Alters mit diesen sein. Biotit als Neu- 
bildung auf Kluften wurde nur in diesem einen Falle gefunden. 

Am Calcit liessen sich folgende Formen beobachten: 

Naumann Miller Hexagonal 

oB (111) (0001) 
ooB (211) (2110) 

Rhomboeder. 
12* 
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Naumano Miller Hexagonal 

R (100) (2111) 
4R (311) (8441) 

10 R (733) (20 10 10 1) 

- (110) (1122) 
— 2 B 

Skalenoeder. 
(HI) (2241) 

Ein solches, welches als Grenzform gegen das Grundrhombceder 
zu betrachten ist und von diesem hauptsachlich durch die Streifung, 
welch’ letztere eine sonst kaum merkbare Kante hervorruft, untei- 
schieden ist 

und 2^3 (201) (5141) 

Die gemessenen Winkel werden zum Schluss in einer Tabelle fur 
alle beobachteten Combinationen gemeinsam angefuhrt. 

Der Habitus der Krystalle ist ein stark wechselnder, in Fig. 1, 
Taf. I ist eine Idealform in der Weise construirt, dass die Ausdeh- 
nung der einzelnen Flachen, wie sie auf der Mehrzahl der Individuen 
platzgreift, zu Grunde gelegt ist. Die dadurch bedingte Form des Kry- 
stalls ist aber an den naturlichen fast gar nicht zu beobachten, weil 
durchaus sehr weitgehende Verzerrungen statthaben; namentlich kurz- 
gedrangte Gestalten, bei denen das stark gestreifte, matte bis rauhe 
SkalenoMer als Grenzform des Grundrhomboeders dominirt, sind am 
haufigsten. Die Basis ist namentlich an kleineren Krystallchen sehr 
scharf (an grosseren rauh und gewolbt) ausgebildet, ebenso das Prisma 
und die BhomboMer. Von letzteren bilden alle mit Ausnahme von 
10 E kleine Facetten, dieses ist aber haufig grosser als das Prisma. 
Die Skalenoeder sind parallel den Kanten zur jeweiligen unteren 
Flache gestreift. 

2. 3511 Meter vom provisorischen Westportal kamen auf einer 
grosseren Anzahl Kliiften im Biotitgneiss, der bier durch das Aus- 
bleichen des Glimmers bleigrau erscheint, in grbsster Menge, wie der 
auf einer alteren Generation kleiner Quarzkrystalle, zahlreiche solche 
von Calcit vor. Die jiingste Bildung ist der oben erwahnte Flussspath. 
Als Selteuheit erscheint Pyrit im Calcit eingeschlossen. 

Die GrdssenverhMtnisse schwanken wieder betrachtlicb, die je¬ 
weiligen grbssten Durchmesser betragen 2 Millimeter bis 1 Centimeter. 
Die Combination besteht aus dem sechsseitigen Prisma (2II) und 
einer stark gestreiften, hexagonalen Pyramide. Die Messung zweier 
benachbarter Flachen ergab im Mittel 28° 7-5'. Nur auf eineni Flacheii- 
paar Hessen sich die hellsten und lichten Bilder direct combiniren, 
nach der anderen Seite erhalt man in Folge der Streifung ganzeSerien. 
Wenn man nach der Methode von Brezina alle beobachtbaren Bilder 
combinirt und die so erhaltenen Werthe in eine Keihe nach aufstei- 
gender Grbsse ordnet, so erhalt man Gruppen, welche um die Mittel- 
werthe 42° 28', 36° 37' und 26° 55' schwanken. Der obige Winkel von 
28° 7*5' entspricht einem halben solchen an der ?/-Axe von circa 75° 56', 
welcher nach Irby^) dem Werth fiir fP2 (210): 75° 40' 24" nahe- 

On the Crystallography of Calcite. Inag. Dis. Boon 1878. 
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kommt. Unter den von Irby angefiihrten halben Winkeln an der ic-Axe 
ubersteigt aber keiner 75® 40' 24", die oben gegebenen Grenzwerthe 
entsprechen der Reihe nach 68® 4b', 71® 41' und 76® 32’5', es wird 
also mit dem letzteren Winkel der Maximalwerth etwas uberschritten, 
und ist so wohl die Berechtigung vorhanden, die hexagonale Pyramide 
f P2 (210) anzunehmen, was vielleicht um so eher geschehen darf, als 
man den sonst seltenen Pyramiden bier noch ofters begegnet. 

3. Aus unbekannter Tiefe von der Ostseite stammen Krystalle, 
die, auf qarzreichem Muscovitgneiss aufsitzend, eine schmale Kluft er- 
fullten, so dass die beiderseits angeschossenen Krystalle sich in der 
Mitte zum Theile berilhren. Die jeweiligen griissten Durchmesser 
schwanken wieder zwischen 3 Millimeter und 1 Centimeter. 

Die beobachteten Formen sind: 

iSaumann Miller Hexagonal 

Prismen. 
p *1 (101) (1010) 

cop (2II) (2110) 

Rhomboeder. 

P (100) (2111) 

4P (311) (8441) 

-iP (110) (1122) 

- IP (584) (3362) 

Skalenoeder, 

P f (601) (11 474) 

In Fig. 2, Taf. I, ist der allgemein zur Ausbildung gelaugte 
Habitus dargestellt, nur dass die Rhomboeder P, 4P und | P, ebenso 
das Skalenoeder P | haufig im Verhaltniss zu — und den Prismen 
nach kleiner sind als in der Figur. — J P ist stets stark, das hexa¬ 
gonale Prisma parallel der Zonenaxe zu — | R, — ^ P u. s. w. sehr 
zart, das rhomboedrische, parallel der Zonenaxe zu P f und P, dichter 
gestreift. 

4. 4294 Meter vom provisorischen Ostportal fanden sich auf einer 
weiten Kluft in quarzreichen Schiefern mit, durch etwas Chlorit grun- 
lich gefarbtem Quarz, farblose, wasserhelle Calcitkrystalle, die auf einer 
ebenfalls griinlich gefarten Quarzkruste aufsitzen. Die Krystalle schwanken 
zwischen 4 Millimeter bis fast 2 Centimeter Hohe nach der aufrechten Axe. 

Beobachtete Formen: 

Nauraanu Miller Hexagonal 

Prismen. 
ooP, (101) (1010) 
oop (211) (2110) 

Rhomboeder. 

P (100) (2111) 

Skalenoeder. 

-Rs (201) (5141) 
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Dieses wird durch ein Skalenoeder abgestumpft, das in Folge seiner 
starken Streifung und Wolbung nicht genau messbar ist. Die erhaltenen 
Werthe weisen darauf bin, dass es einer genaherten Grenzform von —J it 
entspricht. Die Winkel der Prismen weichen von 60° oft erheblich ab, doch 
liegen alle Flachen in einer Zone, miissen also den Prismen angebbren. 
Die betracbtlicben Abweicbungen (bis 52') kommen daber, weil ge- 
wbbnlicb zwei verscbiedene Individuen bier zusammenstossen. 

Weitaus vorwaltend ist das Skalenoeder Eg, dann folgt das, 
dieses abstumpfende. Die Prismenflacben sind klein, und E stumpft als 
scbmale Facette die Kanten von Eg zu dem oberen Skalenoeder ab, 
erscheint aber aucb als treppenformige Fortsetzung auf der stumpfen 
Kante von Eg. 

Sowobl auf den Quarz- als aucb in den Calcitkrystallen nimmt 
man secbsseitige braune Tafelcben wabr. Wie die cbemiscbe Unter- 
sucbuDg lebrt, sind sie Eisenglanz, der aucb stellenweise bunte 
Anlauffarben zeigt. 

Interessant sind viele winzigeKrystallcben und kriimelige Aggregate, 
die auf Quarz und Calcit aufsitzen; wie weiter unten gezeigt werdeu 
wird, ist die Substanz scbwefelsaurer Baryt. 

5. Ebenfalls von der Ostseite, aber von unbekannter Tiefe, auf 
gleicbem Muttergestein, jedocb obne die Quarzkruste, stammen Krystalle, 
die wieder Eisenglanz als Einscblusse entbalten und bei denen ebenfalls 
Eg weit vorwaltet. Die grbssten Krystalle mbgen bis 3 Centimeter lang 
gewesen sein, sind aber auf unserem Handstucke nur tbeilweise erbalten. 

Die Prismen sind nur als winzigste Facetten angedeutet, ebenso 
E. Das Eg abstumpfende Skalenoeder ist aber bier ein anderes, welches 
sieh I Ea (410) (7255) sehr nahert oder wobl mit ihm identiscb ist, 
da die Messungen zufolge der Streifung unter sich ziemlicb differente 
Werthe geben. 

6. Aus unbekannter Tiefe der Osthalfte liegt eine Stufe vor, wo 
auf Muscovitgneiss aufsitzenden Quarzkrystallen einzelne kleine, gelb- 
liche Calcitkrystalle lagern. Sie sind zur Messung nicbt geeignet, be- 
stehen nur aus einem Skalenoeder, das steiler als Eg zu sein scbeiut. 

7. 3079 Meter vom provisoriscben Ostportal fand sich auf einer 
weiten Kluft stark zersetzten quarzreichen Gesteines ein berabgefallener 
circa handgrosser Brocken, der einseitig mit kleinen Quarzkrystallen 
iiberzogen ist. Auf ihnen sitzen farblose Calcitkrystalle. Die grbssten 
erreichten nach der horizontalen Symmetrieebene bis 4 Centimeter 
Durchmesser, bei circa 2 Centimeter Hbhe. Zur Messung wtirden sich 
nur die Flachen eines circa 2^2 Centimeter Durchmesser habenden 
Individuums eignen, da es aber das einzige intacte, wohlausgebildete 
der Stufe ist, sollte es auf derselben erbalten bleiben. 

Man beobachtet nur 2 Formen: Ein sehr flaches Rhomboeder, 
weit flacher als ^ jR\ es ist nicbt nur gestreift, sondern zeigt aucb 
ausnahmslos ganz unregelmassige,'’treppenformige und andere Absatze. 
Die zweite Form ist ein sehr steiles, horizontal gestreiftes Rhomboeder; 
wenn diese als positiv aufgefasst wird, so ist die erstere negativ. 
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8. Auf einem Stuckchen Feldspath, welches aus der Osthalt'te zu 
Tage gefordert wurde, sitzen dicht neben einander kaum hanfkorngrosse, 
flachenreiche, reizende Krystallchen. Die hier beobachteten Formen sind : 

Naumann Miller Hexagonal 

Hexagonale Pyramide. 
1 6 p (917) (8081) 

Bhomboeder. 
4i^ (311) (8441) 

10 B (733) (20 10 10 1) 
— i B (110) (1122) 

Skalenoeder. 
1 (720) (4133) 

Bs (201) (5141) 

Die Messungen des ersteren Skalenoeders stimmen nur genahert 
mit der angegebenea Form, was bei der starken Streifung nicht anders 
zu erwarten. Den erhaltenen Werthen nach wurde die Form zwischen 
\ und f E 2 liegen, nahert sich ersterer aber weit mehr und wurde 
deshalb als diese angenommen. 

In Fig. 3 ist der haufigste Habitus zur Darstellung gelangt, 
Oefters beobachtet man auch ein starkeres Vorwalten von ; nichts- 
destoweniger wird die kugelige Gestalt durch vielfache Verzerrungen bei“ 
behalten. — ^ B ist wie immer gestreift, sebr dicht ^ B 

9. 843 Meter vom provisorischen Ostportal kamen auf einer Kluft 
im quarzreichen Biotitgneiss ganz eigenthiimliche Krystalle zur Aus- 
bildung. Sie sind direct auf dem Gesteine aufgewachsen, eine vorhandene 
kriimelige, vielfach unterbrochene Quarzkruste scheint ehedem die ganze 
Bruchflache gleichmassig iiberzogen zu haben. Nebstdem beobachtet man 
kleine Pyritwurfelchen, die wenigstens zum Theile eine zeilenfdrmige 
Anordnung zeigen. 

Am Calcit wurden beobachtet: 

Naumann Miller Hexagonal 

Hexagonale Pyramide. 
1 6 p 

Bhomboeder. 

(917) (8081) 

B (100) (2111) 
18 B (37 17 17) (36 18 18 1) 

Skalenoeder. / 
B, (201) (5141) 

Intacte, vorhandene Krystalle sind bis 2 Centimeter lang, abge- 
brochene lassen auf doppelte Lange schliessen. Dabei sind sie nur 
2, respective 4 Millimeter dick. Fig. 4, Taf. I, stellt einen Krystall mit 
dem hier allgemeinen Habitus dar. 

10. 3513 Meter vom provisorischen Ostportal, wieder auf einer das 
Streichen verquerenden Kluft im normalen Biotitgneiss, fanden sich 2 
Millimeter bis 1 Centimeter grosse, farblose Calcitkrystalle, die in 
Fig. 5, Taf. I, dargestellt erscheinen. Sie sind des Vorkommens zweier 
hexagonaler Pyramiden wegeu von besonderem Interesse. 
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Beobachtete Formen: 

Naumann Miller Hexagonal 

Hexagonale Pyramiden. 
4 p ¥ ^ 2 (311) (2021) 

3 6 p 3 -^2 (917) (8081) 

Rhomboeder. 
R (100) (2111) 

4:E (311) (8441) 
\0B (T6S) (20.!l0 10 1) 

— 211 (HI) (2241) 

Skalenoeder. 

4 Bi (310) (5144) 
B, (201) (5141) 

Das Grundrhomboeder ist so klein, dass es ohne starke Ueber- 
reibung nicht mehr in die Zeichnung gebracht werden konnte, daher 
weggelassen wurde. Der in der Figur zum Ausdruck gebrachte Habitus 
ist der allgemeine, dock kommen auch mehr kugelige Individuen vor, 
deren gedrangte Gestalt durch weitgehende Verzerrungen bewirkt wird. 

Es seien hiernochmals sammtliche beobachtete Formen und daneben 
die Anzahl ihres Auflretens angefuhrt. 

Naumann Miller 
Basis. 

oR (111) 

Prismen. 
00P2 (101) 
ooR (2II) 

Hexagonale Pyramiden. 
2 p 
3 -^2 (210) 
4- P li ^2 (311) 

1 6 p 3 -^2 (917) 

Rhomboeder 

Hexagonal Beobachtet 

(0001) Imal 

(1010) 3, 
(2110) 5 „ 

(1011) 1 » 
(2021) 1 , 
(8081) 3 „ 

B 
iB 

WB 
\SB 
- i B 
-IB 
-•ZB 

Skalenoeder. 

(100) 
(311) 
(733) 

(37 17 17) 
(110) 
(554) 
(HI) 

IB, 
771 

(2111) 
(8441) 

(20 ID 10 1) 
(36 18 18 1) 

(1122) 
(3362) 
(2241) 

(310) 
(720) 
(410) 
(501) 

-^^3 (201) ^_ 
Endlich zwei Skalenoeder als Grenzformen von R und 

i ^ je. 

(7255) 
(li 4 7 4) 

6 
4 
3 
1 
3 
1 

n 

w 

n 

11 

1 „ 
1 , 
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Eineii Theil der Messungen babe ich in dem Universitats-lnstitut 
iiieines geehrten Freundes und Lehrers Dr. A. Brezina ausgefuhrt, 
iiud sage ich ihm fur seine vielfache Unterstutzung, die er meinen 
Arbeiten stets angedeihen lasst, meinen herzlichsten Dank. 

Gyps. 

Beim Bohren eines Loches, 3929 Meter vom provisorischen Ost- 
portal, in harten, quarzreichen Schiefer wurde plotzlich eine weiche 
Partie angefahren. Nach dem Abthun des Bohrloches zeigte sich, dass 
dasselbe in farblosen Gyps gerathen war. Unsere Proben lassen die 
Ausfiillung einer Kluft durcb diese Bubstanz annehmen'). 

Baryt, 

Die oben bei der Calcitcombination 4 erwahnten Krystallchen er- 
reiclien im Maximum als grdsste x4usdebaung 0’5 Millimeter, sind far bios 
und besitzen recht gut spiegelnde Flachen, weshalb ein solches Indivi- 
duum auch der Messimg imterzogen werden konnte. 

Mehrere Krystallchen und Aggregate wurden wiederhoit mit con- 
centrirter kochender Salzsaure behandelt, wobei sie unverandert blieben. 
Sie wurden nun mit kohleusaiirem Natrou=Kali aufgeschlossen, die 
Schmelze mit heissem Wasser behandelt und nach IPstundigem Ab- 
sitzen die klare Lbsung von einem weissen, sehr feinen Ruckstand 
abgezogen. Nach dem Ansauein ergab sich in wenigen Secunden in 
der Yollstandig klar gewesenen Fliissigkeit mit Chlorbarium die Re¬ 
action auf Schwefelsaure. Der feine, weisse Ruckstand loste sich leicht 
in Salzsaure, und trat auf Zusatz von Schwefelsaure sofort eine weisse 
Trubung ein, die nach und nach einen entsprechenden Niederschlag 
lieferte. Es wurde in einer zweiten kleinen Probe die Abwesenheit von 
Kieselsaure constatirt, und ist demnach die Substanz schwefelsaurer 
Baryt. 

An den nach c dicktafelfdrmigen Krystallchen (Miller’sche Auf- 
steliung), wurden folgende Formen und Winkel beobachtet: 

Berechnet Gemessen 
nach Miller im Mittel 

a (100): h (010) 90<' — 900 41/ 

a (100) : c (001) 90® — 900 4/ 
h (010) :c (001) 900 — 890 58' 
a (100): m (110) 500 50' 510 _ 

m (110): (110) 1010 40^ 1020 — 
li (Oil) : u (Oil) 630 39/ 640 29' 
d (012): if (012) 1020 17/ 1010 28' 

h (010) (012) 380 51.5/ 380 33/ 
h (010) (012) 380 51.5/ 390 55' 
h (010): u (Oil) 580 10-5' 570 10' 
h (010): u' (Oil) 580 10-5/ 580 17/ 

a (100):z (111) 550 19' 550 25' 
c (001); (111) 640 ig/ 640 29' 

9 Im Gotthardtunuel wurdeu Gyj^s uud Anhydrit ofters beobachtet, Siehe 
Stapff, Zeitschr. d. deutschen geolog. Gesellsch , Band 31, 1879, Seite 407—409. 
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Die Pinakoide geben mehrere Bilder (3), und nur wo diese com- 
binirbar warea, ist die Abweichung von 90° gerirg; h (010) ist ungemein 
klein und nur auf Schimmer eingestellt. 

Die Abweichung der Domenwinkel vom theoretischen Werth ist 
bedeutend. Wie aber die angefiigten Messungen zu &(010) zeigen, 
findet die Abweichung hauptsachlich immer nach einer Seite statt, und 
zwar fur u und d im verkehrten Sinne. 

Gute Uebereinstirnmung findet fiir ^(111) statt, wonach die Sub- 
stanz, im Zusammenhalte mit der cheraischen Priifung, als Baryt be- 
stimmt erscheint. Es hatte noch der Nachweis des optischen Verhaltens 
hinzugehbrt, allein es liess sich in dieser Richtung nur die gerade 
Ausloschung constatiren. Die Flachen sind so klein und verhaltniss- 
massig ihrer so viele, dass durch Spiegelung, Totalreflexion u. s. w. 
jede erschbpfende Beobachtung iiber die Lage der Axenebene gestdrt 
wird; die gemachten widersprechen nicht dem Baryt. Ebenso liessen 
sich mit den kleinen Krystallchen keine entsprechenden Nachweise iiber 
die Spaltbarkeit erbringen. 

Es ist naheliegend, den Ursprung des in diesem Baryt enthaltenen 
Baryums in den Feldspathen zu suchen. Leider habe ich das Baryt- 
vorkommen kurz vor Scbluss dieser Arbeit erhalten, so dass eine Priifung 
grosserer Mengen Feldspathsubstanz nicht mehr durchzufuhren AYar. Die 
Mengen miissen jedoch ausserordentlich gering sein, denn bei den oben 
angefuhrten Analysen wurde auch nicht eine Spur von Baryura erhalten. 

T u rm a 1 i n. 

Dieses Mineral ist nur als Ausscheidung in Quarzlinsen beobachtet 
worden. Mitunter erreichen die schwarzen stengeligen Aggregate mehr als 
10 Centimeter Lange, so z. B. bei 295 Meter vom provisorischen 
Ostportal. 

Chabasit und Desmin. 

Das Vorkommen der Zeolithe ist fast ausschliesslich an die Horn- 
blendegesteine oder deren Nahe gebunden. So sitzen bis 1 Centimeter 
grosse Krystalle (die Mehrzahl ist weit kleiner) bei 4931 Meter vom 
provisorischen Ostportal direct auf Hornblendegneiss oder in den un- 
mittelbar angrenzenden Biotitgneisspartien. Bei 3336 Meter vom provi¬ 
sorischen Ostportal erscheint die Neubildung auf einer Kluft in total zer- 
setztem quarzreichen Biotitgneiss (?), ebenso 3149 Meter vom provisori¬ 
schen Westportal, beidemale in der Nahe von Hornblendegesteinen. 
Viele Krystalle zeigen nur das Grundrhomboeder (bei rhomboedrischer 
Auffassung des Chabasit), in den ersten beiden Vorkommen haufiger, 
beim letzteren selten gewahrt man die Abstumpfung durch — 

Auf den ersten beiden Stufen findet sich auch Desmin in den bekannten 
garbenformigen Aggregaten. 

RiiekMick und Sclilusskemerkiingeii. 

Das vom Arlbergtunnel durchfahrene Gebirge besitzt im Grossen 
einen einfachen Bau; es ist der nordliche, iiberkippte Flligel einer 
raachtigen Anticlinale krystallinischer Gesteine, an die sich transgredirend, 
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jiingere Ablagerungen: Verrucaco und Trias anschliessen. Das allge- 
meine Streichen weicht nicht wesentlich von der Ost-West-Richtung ab, 
im Maixinum 2 Trotz der scheinbaren ruhigen Lagerung ist der 
ganze Gebirgsstock von zahlreichen Kliiften durchzogen, in denen 
hauptsachlich zwei Richtungen hervortreten, die eine senkrecht auf .das 
Streichen, die andere mehr weniger parallel denaselben. Die Kluft- 
bildung dauert bis in die jungste Zeit fort, da iiber Tags zahlreiche 
otfene Kltifte nach beiden Richtungen vorhanden sind, die selbst in 
leicht der Desaggregation verfallenden Gesteinen mit scharfen Randern 
anstehen. 

Besonders charakteristisch fiir das Terrain sind die vielfachen 
Terrassen, deren Bildung zum Theile in den Coharenzverhaltnissen der 
Gesteine (Coharenzterrassen), zum Theile in den Kluften und Aufbriichen 
(Aufbruchsterrassen) begriindet ist. 

Das Gebirge wird vorzugsweise von Gneissen zusammengesetzt, 
innerhalb welcher andere Gesteine eine, der Menge nach, untergeordnete 
Rolle spielen. 

Die Gneisse werden je nach der Art des vorwiegenden Glimmers 
in Muscovit- und Biotitgneiss getheilt, eine Unterscheidung, die auch 
fiir alle ubrigen Eigenthtimlichkeiten durchgreifend ist. 

Die Muscovitgneisse fuhren Mikroklin-Mikroperthit, ausserdem 
Albit. Beide sind durch grossen Reichthum an Einschlussen ausge- 
zeichnet. Die mangelnde Formausbildung und andere Merkmale weisen 
auf die gleichzeitige Bildung fast aller Minerale hin. Zerbrochene 
Krystalloide namentlich vom Feldspath lassen auf Bewegung im Ge¬ 
birge wahrend der Mineralbildung schliessen. 

Diese Gneisse neigen wenig zur Varietatenbildung, Haben aber 
auch ihre Schiefer, d. h. Gesteine, die reich an Glimmer sind und in 
denen der Feldspath ganz oder nahezu ganz fehlt. In diesen herrscht 
manchmal grosserer Reichthum an accessorischen Mineralen: Granat, 
Andalusit, Staurolith, Akmit und Apatit, doch ist derselbe immer 
nur local auf eine Gesteinspartie beschrankt. 

Durch den Hinzutritt vieler kohliger Substanz und Anreicherung 
sehr kleiner Glimmerindividuen entstehen graphitische Schiefer, die 
niemals eine grosse Machtigkeit erlangen, dafiir ziemlich haufig als 
Zwischenlagen auftreten. In der Regel sind in ihnen Harnischbildungen 
Oder doch glanzende Oberflachen zu beobachten, welch letztere ihres 
complicirten Yerlaufes wegen nur die Folge sehr grosser Druckwirkung 
sein kdnnen. 

Der Muscovitgneiss steht im Tunnel, mit zahlreichen Zwischen¬ 
lagen von Biotitgneiss und Schiefern, biszu 3144 Meter vom provisorischen 
Ostportal an, von wo ab bis zum Mundloche in Langen Biotitgneiss das 
herrschende Gestein ist. Ueber Tags streichen zwei Blatter von St. 
Anton iiber die Arlberghohe, von denen das eine an den jiingeren Ge¬ 
steinen abstosst, das andere im Streichen, aller Wahrscheinlichkeit 
nach, etwas umbiegt und bis sudwestlich von Stuben zu verfolgen ist. 

Der iibrige Theil des- Gebirges wird, abgesehen von ganz geringen 
Mengen Hornblende und Epidotgesteinen, von zahlreichen Varietaten 
des Biotitgneisses gebildet. 
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Dieser Gneiss erhalt seinen Charakter durch den vorwaltenden 
Glimmer, der ein,^im frischen Zustande, tiefbraun gefarbter Biotit ist. 
Fast nirgends fehlt auch hier Muscovit vollstandig, aber selbst bei 
htarker Anreicherung des letzteren geht der Charakter des Biotit- 
gneisses doch nicht verloren, der namentlich auch in der chemischen 
Beschaffenheit, dem geringeren Kieselsauregehalt u. s. w. zum Ausdrucke 
kommt. Der Biotit neigt, im Gegensatz zu den anderen Bestandtheilen, 
zur chemischen Veranderung, die ausnahmslos mit Neubildung von 
Epidot verbunden ist. 

Der Feldspath ist hier weit uberwiegend Albit, Orthoklas erscheint 
mehr als Ausscheidung. Ausser farblosem Epidot kommen noch alle 
anderen sonst im Gestein vorhandenen Minerale in reicher Menge als 
Einschltisse im Feldspath vor, dies und fast allgemein fehlende kry- 
stallonome Begrenzung weisen auf die gleichzeitige Bildung der con- 
stituirenden, eine zumTheil etwas fruhere der accessorischen Minerale hin. 

Der Biotitgneiss neigt ausserordentlich zur Varietatenbildung, 
die in der verschiedenen Korngrdsse, Vertheilung der Bestandtheile, 
namentlich des Glimmers, und in dem Hinzutreten accessorischer Mine¬ 
rale bedingt ist. So findet mit grossem Beichthume von Quarz einerseits, 
grossem Reichthume von Glimmer andererseits, welcher mit der Bildung 
von zusammenhangenden Hauten dieses Minerales verbunden ist, ein 
steter Wechsel auf sehr geringe Erstreckungen in der Machtigkeit statt, 
zwischen welchen Extremen die normalen Gneisse mit kleinen knotigen 
Auftreibungen, durch Feldspath und Granat bewirkt, liegen. An das 
glimmerreiche Extrem schliessen sich Schiefer, in denen aber der Feld¬ 
spath fast niemals ganz fehlt. 

Von den accessorischen Mineralen zeigen Rutil und Granat haufig 
scharfer entwickelte Krystallform. Wie ihr haufiges Auftreten als 
Einschliisse beweist, gehort wenigstens ein Theil zu den friihesten 
Bildungen, namentlich gilt dies vom Rutil, weniger vora Granat, der 
ja selbst vielfach andere Minerale umschliesst Die scharfer entwickelte 
Krystallform kann demnach nicht auf eine, den anderen Bestand¬ 
theilen vorausgehende Bildung allein zuruckgefilhrt werden, wobei man 
noch voraussetzen muss, dass bei der vorausgehenden Krystallisation 
besonders gunstige Verhaltnisse in raumlicher Beziehung geherrscht 
haben, was ja keine feststehende Thatsache, wenn auch immerhin wahr- 
scheinlich ist. Ich mochte diese Eigenthiimlichkeit, wenigstens fiir den 
Granat, in einem hohen Krystallisationsvermdgen der Substanz suchen, 
worauf auch die netzartigen und die perimorphosenartigen Bildungen 
deutlichst hinweisen. Substanzen, die ein solches nicht besitzen, werden 
niemals in solcher Form erscheinen, niemals im Stande sein, andere 
Minerale und sogar verschiedene solche zugleich, mit einer HUlle zu 
Limgeben, die an Masse der umschlossenen nachsteht und in der 
Richtung der freieren Entwickelung wohl orientirt ist. Es sind diese 
Beobachtungen nur ein weiterer Beitrag fiir die Erkentniss des hohen 
Krystallisationsvermogens der Grauatsubstanz ^). 

Vergleiche die diesbezugliche Folgerung in meiuer Arbeit iiber die petro- 
grapbische Beschaffenheit der krystallinischen Schiefer der imtercarbonischen 
Schichten etc. ' etc. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanst. 1883, Band 33, 
pag, 207—252, darinnen pag. 247—251. 
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Bei der chemischen Veranderung der Granate erfolgt diese in 
vielen Fallen gleichzeitig auf den die Krystalle durchsetzenden Spriingen 
und wird hiedurch eine typische Maschenstructur hervorgerufen. Fine 
andere Art der Umsetzung fiilirt zur Bildung einer porzellanartigen 
Hulle Oder eines solchen Kernes. 

Wahrend alle vorhandenen Minerale sich mehr weniger bezuglich 
ihrer Lagerung und Form der Parallelstructur anschliessen, findet dies 
beim Turmalin sehr haufig nicht statt. Bei seinem, bier selteneren 
Auftreten ist die Lage mindestens ebenso oft eine ganz regellose als 
orientirte. 

In den Biotitgneiss erscheint auch in, im Streichen weit verfolg- 
baren Blattern tief braungelber Epidot in grbsseren SMchen als con- 
stantes accessorisches Mineral in geringerer Menge. 

In einem Theile solcher Gesteine, die aber nur immer in sehr 
schmalen Blattern auftreten, wird der Biotit durch eine strahlsteinartige 
Hornblende ersetzt, und es entstehen Hornblendegneisse. Hiemit ist 
das Auftreten von wenig Apatit immer, jenes von viel Epidot meist 
verbunden. Der letztere ist entweder weingelb Oder farblos, in welch 
letzterem Falle die Hornblende stark zuriicktritt, ja nahezu ganz fehlt. 
Bezuglich des farblosen ist der chemische Nachweis gefUhrt, dass 
er dennoch eisenhaltig ist, in krystallographischer sind die Formen 
nach Thunlichkeit ermittelt und die optische Orientirung festgesetzt. 
Aus ahnlichen Vorkommen wird der Nachweis geliefert, dass eine 
scheinbare schiefe Ausldschung, d. h. eine thatsachliche solche gegen die 
Langsentwickelung der Krystallchen auf Verzerrungen zuruckzufUhren, 
die in der sehr ungleichen Entwickelung je zweier Pyramidenpaare 
begrundet ist, welche letztere an gewissen Epidoten ja langst bekannt war. 

Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass in manchen Fallen solch 
farbloser Epidot fiir Salit gehalten wurde, und wird man in alien derartigen 
Fallen, wo man nicht Augitwinkel, Augitspaltbarkeit Oder die Abwesen- 
heit von Thonerde nachweisen kann, weit eher auf Epidot als auf 
Salit schliessen miissen. 

Obwohl in dem Gebirge, das der Arlbergtunnel durchfahrt, raum- 
lich reichlich Gelegenheit zur Neubildung von aufgewachsenen Mine- 
ralen vorhanden ist, begegnete man nur selten solchen, was theils in 
dem geringen Alter der Kliifte, im Mangel an kalkreicheren Mine- 
ralen im Gestein und endlich in dem Umstande zu suchen sein dUrfte, 
dass diese mehr der Desaggregation unterliegen und die chemische 
Veranderung der die Gesteine zusammensetzenden Minerale eine be- 
schrankte ist, welche sofort zu localen Neubildungen fUhrt. 

Von hervorragendem Interesse unter den Neubildungen ist der 
Calcit. Der enorme Formenreichthum, den wir an diesem Mineral kennen, 
lasst annehmen, dass die Substanz gegen Einfliisse verschiedenster Art 
in puncto des Formenwechsels ausserst empfindlich ist. Ein Beweis 
hiefur liegt wohl in den oben beschriebenen Vorkommen. Wenn auch 
der Biotitgneiss zahlreiche Varietaten bildet, so wechseln diese auf so 
kleinen Entfernungen, dass man fiir circulirende Ldsungen das Gestein 
als sehr gleichmassig bezeichnen kann, wonach man auch eine gleiche 
Beschaffenheit fur die ersteren anzunehmen berechtigt ist. Auch die 
iibrigeh Verhaltnisse, soweit sie beobachtet warden konnten, bieten kein 
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Moment, welches man als Veranlassung zu dem steten Formenwechsel 
ansehen konnte. Aller Wahrscheinlichkeit nacb liegt sie dock in der 
Beschaffenheit der jeweiligen Ldsung. So verlockend es auch ist, dieses 
Thema gleich hier ausftihrlicher zu behandeln, muss doch darauf ver- 
zichtet werden, und mdchte ich nur ein Beispiel anfuhren, welches 
zeigen soli, wie weit die Empfindlichkeit mancher Substanzen geht. 
Bekanntlich kryi'tallisirt die schwefelsaure Magnesia aus reiner Ldsung 
holuedrisch, mit Borax versetzt hemiedrisch. Der isomorphe Zinkvitriol 
verhalt sich nun, wie ich durch neuerliche Versuche wiederholt con- 
statiren konnte, genau eben so. Weitaus der grdsste Theil der Bor- 
siiure fallt aber bei dem Zusatz von Borax als basisches Zinksalz aus 
der Ldsung und wenn diese nach wiederholten Filtrationen ganz klar 
ist, kaun man selbst mit der hdchst empfindlichen Curcumapapier-Re- 
actioii kaum Borsaure nachweisen und dennoch erscheint kein einziger 
holoediischer Krystall mehr. In Aiibetracht soldier Thatsachen miissen 
wir wohl darauf verzichten, die Natur in dieser Richtung in alien 
Fallen controlliren zu wollen, wo es aber thunlich ist, soli es umso- 
weniger unterbleiben. 
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Die Goldseifen von Tragin bei Paternion in KSrnten. 

Von Dr. Richard Canaval. 

In einer langgestreckten, vielfach gewundenen Schlangenlinie zieht 
sicli der Weissenbach vom Weissensee aus gegen den Draustrom. Mit 
seinem wechseinden Gefalle verandert sicli die Beschaifenheit der Gegend. 
Wiihrend Stockenboy noch in einem engen Thale liegt, kaum breit 
genug, um den weoigen Hausern, der Strasse und dem Bache Platz 
zu bieten, weitet sich das Gebirge gegen Pollan zu und versinkt dann 
allmalig unter machtigen Diluvialmassen, aus denen es nur vereinzelte 
Riffe emporhebt. 

Tief hat sich das Wasser in diese Schottergebilde und das von 
ihnen bedeckte Grundgebirge eingewiihlt und mannigfach ausgebildete 
Thongliinmerschiefer, griine Schiefer und Quarzite entblosst, die, wenn 
auch stark gefaltet und vielfach gestort, doch bei meist steil stidlichem 
Einfallen ein vorherrschendes Streichen parallel jener interessanten 
Bruchlinie wahrnehraen lassen, welche Posepny^) seinerzeit als Moll- 
thallinie bezeichnete, 

Ueber das Alter dieser Gesteine ist wenig bekannt, die alteren 
Beobachter stellten dieselben ihren centralen Gneissen und Graniten 
gleich, nach Suess^) diirfte wohl noch der grosste Theil hievon den 
„Casanna-Schiefern‘‘ zufallen; Stache^) reihte in neuerer Zeit sowohl 
diese Gesteine als auch einen Theil der am Nord-Ufer der Drau an- 
stehenden Glimmerschiefer und Granite seiner „Quarzphyllit-Gruppe“ ein. 

Auch iiber die Bildungszeit unserer Diluvialmassen bestehen nur 
Vermuthungen, und wird in Folgendem zu zeigen versucht werden, dass 
raanche derselben erst nach Ablagerung gewisser glacialer Schuttmassen 
zu Stande kamen. 

Die Goldbergbaue der hohen Tauern etc. Archiv fur praktische Geologie. 
1. Bd., pag. 10. 

A. V. Morlot u. n. m. 
Ueber die Aequivalente des Botbliegenden in den SUdalpen. Sitzungsber. 

d. mathem.-naturwissensch. Classe d. kais. Akademie d. Wissenschaften, 57. Bd., 
1. Abth., pag. 256. 

Die palaozoischen Gebiete der Ostalpen. Jahrb. d. k. k. geolog. Reicbsanst. 
24. Bd., 2. Heft, Karte. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. R. Canayal.) 14 
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Am meisten Interesse unter diesen Diluvialbildungen beanspruchen 
wohl die goldfuhrenden Schottermassen nicht nur durch die eigenthurn- 
lichen Umstande, unter welchen in denselben das edle Metall vorkommt, 
sondern auch durch die grosse Bedeutung, welche seinerzeit die Waschen 
gehabt haben indgen, die in ihnen umgingen. 

Von Duel bis Hammergraben auf einer Lange von fast acht 
Kilometer lassen sich hauptsachlich am rechten Ufer des Weis sen- 
baches, sowie einzelner Nebenbache desselben Reste alter berg- 
mannischer Thatigkeit verfolgen. 

Gleich oberhalb Duel entstromt der „Goldbrunu“ einem alien 
zu Bruche gegangenen Stollen, welcher an der Scheide von Thonglim- 
merschiefer und conglomerirtem Schotter getrieben worden war. Letzterer 
enthalt fast ausschliesslich Triaskalkgerolle und nur sehr vereinzelte 
Stiickchen grauen, schwach seideglanzenden Thonschiefers. Etwas siid- 
lich unter dem nahen Pollan sieht man ein unebenes hockeriges 
Waldland, von Graben, machtigen Bingen und Halden durchzogen, und 
gewahrt Reste alter, zum Theil noch zuganglicher Einbaue, welche sich 
insgesammt an die Gesteinsscheide halten und Thonglimmerschiefer als 
Sohlgestein ftihren. 

Einen der grossten hievon, der sich nachst dem Gehbfte Forst- 
miiller befindet, habe ich befahren; er wurde Ende der 60er Jahre 
von Baron Gersheim wiedergewaltigt und mit „Alexander- 
Stollen“ bezeichnet. Nach Passirung eines kurzen ausgezimmerten 
Stiickes gelangt man in das Seifengebirge, dessen grosse Standhaftig- 
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keit einen Ausbau unnbthig macht. Ein riesiges Labyrinth von Strecken, 
Querschlagen und unregelmassigen Zechen wurde in demselben ausge- 
fahren. In besonders grossen Weitungen Hess man Bergfesten stehen 
Oder zog zur Sicherung der First Stempel ein. Ich sah einen solchen, 
dessen Holzsubstanz fast ganz von Kalksinter verdrangt worden war. 

Das Gestein ist allenthalben von ziemlich iibereinstimmender Be- 
schaffenheit; es besteht aus Gerollen bis 50 Kubikdecimeter Inhalt, die 
ein grobkdrniger, durch ein kalkig-thoniges Cement verfestigter Sand 
bindet. Stellenweise herrscht Sand vor, hie und da sieht man Taschen 
eines braunen glimmerreichen Lehmes. Die Hauptmasse der Gerolle 
besteht aus Grbdner-Sandstein, aus Triaskalken und Mergeln, neben 
denen eigenthiimliche griine Schiefer auftreten, die seinerzeit RiedP) 
als „griine Thonglimmerschiefer“ bezeichnete. Die mir vorliegenden 
Stticke zeigen einen ziemlich ubereinstimmenden Habitus. Es sind 
dunkelgrtine, mehr Oder minder schlecht schieferige Gesteine, die stellen¬ 
weise kleine Pistazitflecke wahrnehmen lassen und beim Anhauchen 
einen ziemlich pragnanten Thongeruch entwickeln. Im Diinnschlitfe 
erweisen sich dieselben als bald mehr, bald weniger quarzreiche, vor- 
wiegend jedoch ganz quarzfreie, hie und da auch glimmerfiihrende, 
flaserig struirte griine Schiefer^), die neben einem dunkelgriinen „chlo- 
ritischen Gemengtheile“ meist zahlreiche Epidotkorner und oft ziemlich 
viele an Rutil erinnernde parallel ausloschende, Nadelchen enthalten. 
Ausser diesen Gesteinen, doch viel seltener als dieselben, findet sich 
noch glasiger, meist milchig getriibter Quarz wie er so haufig linsen- 
fdrmige Einlagerungen in den Thonglimmerschiefern bildet; noch sel¬ 
tener treten halbkrystalline Kalke und seidenglanzende Thonglimmer- 
schiefer auf. 

Interessant ist die Zusammensetzung des sandigen Bindemittels, 
Wahrend unter den Gerollen der Quarz und noch mehr der 

graue seidenglanzende Thonglimmerschiefer zuriicktritt, herrschen hier 
beide neben Kalken verschiedenster Beschaffenheit vor. Zersetzte Eisen- 
kiese und ockerige ausgefressene Quarze finden sich ziemlich sparlich. 
Magnetit- und Titaneisen, die gewohnlichen Begleiter des Goldes, sind 
in deutlichen Spuren vorhanden. 

Kalkcarbonat verkittet die Sandkorner und Gerolle und schied 
sich als Kalksinter (Faserkalk, nicht Arragonit) in tutenformigen oder 
wulstigen Gestalten an den Ulmen und der First des Stollens seiner 
Seitenstrecken und Zechen aus. Auch die Sohle, welche von Thon¬ 
glimmerschiefer gebildet wird, der hier noch ziemlich frisch, dort schon 
zu einem braunen Letten zersetzt ist, wird von Kalksinterkrusten iiber- 
zogen. Stellenweise uuterbrechen dieselben jene interessanten Bildungen, 

0 Glaubwiirdige Personen versicherten, iiber eine Stunde in der Richtung 
nach Siiden darin vorgedrungen zu sein, ohne vor Ort zu kommen. Auch ware es 
nicht unmoglich, dass, wie von mancher Seite vermuthet wird, der sogenannte 
„Pollaner Teich“ die Folge eines sehr bedeutenden, zu Tage gehenden Bruches ist. 

2) Die Goldbergbaue Karntens und ihre Bedeutung fiir die Jetztzeit. Sep. 
aus der „Oesterr. Zeitschr. f. B.- u. Hiittenw., Wien 1873, pag. 3. 

Ich behalte mir nahere Mittheilungen iiber diese Gesteine, sowie iiber das 
mit denselben in inniger Verbindung stehende Quecksilber-Vorkommen Stockenboy vor. 

14* 
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die Schmidt und Posepny^) beschrieben, und welche unwillkiirlich 
an Vogelnester erinnern. Es sind kleine napfformige Vertiefungen, in 
denen sich glatt Uberrindete Gerdllchen befinden, die durch Wasser, das 
von der First niedertraufelt, in Bewegung erhalten werden. 

Vom Gehofte Forstmuller aus bis zur Einmiindung des 
Graschenitzer Baches bleibt die Physiognomic der Ufergelande 
ziemlich gleich. Allenthalben durchwiihltes Land mit Graben, Bingen 
und Halden, unterbrochen von riffartig emporragenden Felsen des 
Grundgebirges. Bemerkenswerth ist eine besonders grosse Binge, die 
sich von der Kirche zu Pollan herabzieht und welche mit Resten 
eines alten Baues zusammenhangt; man nennt sie den Totengraben, und 
bringt die Sage ihre Entstehung mit einem grossen Bruche in Zu- 
sammenhang, der viele Bergleute verschiittete. 

Gegeniiber dem Eisenwerke Tragin sieht man auf der linken 
Bachseite das Mundloch eines mit Schrammarbeit getriebenen Stollens, 
der die steil gestellten Phyllitschichten verquert. Auch ober Tragin 
kann man die Reste alter Baue erkennen, mit denen man das 
Grundgebirge durchfuhr, um die goldreichen Liegendpartien des Schutt- 
landes aufzuschliessen und eine giinstige Forderung und Wasserhaltung 
zu ermoglichen. Ein Fussweg ftihrt hier zu der neuen von 0. 
Bettersen erbauten Waschhutte. Ndrdlich derselben, knapp am Rande 
des steilen, aus Phyllit besteheiiden rechten Bachufers sieht man Reste 
eines sehr bedeutenden Tagbaues, mit dem man dem Grundgebirge 
folgte, bis eine zu grosse Machtigkeit der Schotterbedeckung zur Ein- 
leitung unterirdischer Gewinnungsarbeiten zwang. 

Nicht weit von hier liegt der „Wera-St olleu“, interessant durch 
die eigenthUmliche Art des Abbaues und die darin gemachten Funde. 
Die grosse aus neuerer Zeit (1865—1870) stammende Halde^) desselbeu 
zeichnet sich durch ein auffallendes Vorherrschen von Kalkgerollen aus, 
wogegen die von Wald bestandenen alteren Halden reich an grossen 
Sandstein- und Griinschiefer-Blocken sind. Man arbeitete, den gold- 
reichsten Mitteln nachgehend, in mehreren Horizonten, die unter ein- 
ander in mannigfacher Weise communiciren. Zur Wasserlosung und 
Forderung dienten zwei jetzt vollig verrittene, mit Schrammarbeit durch 
den milden Thonschiefer getriebene Stollen ^). 

Beim Aufheben dieses Baues fanden sich zahlreiche Reste eigen- 
thtimlich geformter Grubenlampen, sowie eine ganz verrostete, aus Eiscn 

0 Ucber concentrisch-schalige Mineralbildung^n. SbziiDgsber. d. muth.-natur- 
wissensch. Classe der kais. Akad. der Wissensch,, LVII. Bd., II. Abth., pag, 901. 

0 Derselben entstammen drei Gerolle, welche centraleu Gesteiuen gleicheu; 
das eine besteht aus Eklogit, das zweite ist ein Hornbleudegneiss, das dritte ein 
granatfuhrendef Hornbleudeschiefer. Ich vermuthe, dass es eiugeschwcmmte, aus 
dem hoher gelcgenen Erraticum stammende Findlinge sind. 

Auffallend sind die saigeren .Dime des eineu dieser Stollen, von dem uoch 
das Mundloch erhalten ist. Unter den vielen „Schrammfalirteln“, die ich in Karnten 
kennen iernte, sind mir bis jetzt nur zwei erinuerlich, die sich durch fast voll- 
kommen verticale Ulme auszeichneu; da sich das eine hievou knapp unter dem 
„Heideuschlosse“ ober Weisscnstein im Drauthal befindet, das Herr Conservator 
K. Freiherr von Hauser fiir den Rest eines rbmischeu Castelles halt, so 
kbnnte dies fast die Vermuthung bcgriinden, es sei der rechteckige Stolleuquer- 
schnitt der altere, welcher spater durch den noch jetzt ublichen trapezformigen 
verdrangt wurde. 
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gefertigte Kriicke, die man beim Verwaschen des goldhaltigen Sandes 
gebraucht haben mochte. 

In Fig. 1 ist eine der besser erhaltenen 
Dampen abgebildet. Dieselbe ist ausschwarzem 
Thon, dem viele Quarzkdrner bcigemengt sind, 
in ziemlich roher Weise, doch auf eiiier 
Scheibe gefertigt und erinnert in ihrer aus- 
seren Form sehr an die noch iiblichen Gruben- 
lampen. An ihrem unteren Ende ist ein 
schwach ovales Loch angebracht, welch“S 
mit einem schief geborten kleineren Loche 
communicirt 0- 

Die Kriicke, von der Fig. 2 eine Abbil- 
dufig gibt, ist mit einer mehr als 2 Milli¬ 
meter dicken Rostschichte iiberzogen und 
tragt noch den Rest eines Holzstieles, dessen 
Substanz von Herrn A. Wallnofer fur 
hetula Oder corylus bestimmt wurde. 

Eine Befahrung des alten Baues ergab 
manch Interessantes. Die Zusammensetzung 
des goldfuhrenden Gebirges ist im Allge- 
meinen die gleiche wie im Alexanderstollen, 
doch scheint dasselbe hier stellen weise weniger 
conglomerirt zu sein wie dort. Klippen des 
Grundgebirges ragen oft in die Sohie, warden 
hie und da auch durchortert und bedingten, 
da man sich hauptsachlich an die Gesteins- 
scheide hielt, eine grosse Regellosigkeit des 
x4bbaues. Viele recht bedeutende Zechen 
wurden ausgefahren. Manche davon sind 
verbrochen, andere nur mit Gefahr zugang- 
lich. Fast allenthalben tritt das Bestreben 
zu Tage, nach der unregelmassigen, stellen- 
weise recht steil einschiessenden Gesteinsscheide in die Tiefe zu gehen 
und, wie auch die Beschafifenheit der alten Halden zeigt, nach Thun- 
lichkeit jene Partien zu verhauen, welche reich an Sandstein- und 
Griinschiefer-Gerollen sind. 

Besonders auffalleiid sind die machtigen Bingen an der rechten 
Seite des Gratschenitzen-Baches, der sich vom Altenberg langs 
der Kreutznerstrasse herabzieht. Zahlreiche Phyllitriffe, die da zu Tage 
treten und das Entstehen zusammenhangender beckenartiger Weitungen 
bedingen, w^eisen auf eine verhaltnissmassig geringe Machtigkeit der 
Schotterablageruug bin. 

Zwei alte Baue wurden hier gelegentlich der Ende der 60er Jahre 
abgefuhrten Waschversuche aufgehoben. 

Interessant durch seine Funde ist der ausgedehnte „Hermanns- 
s tollen". 

b Gleichartige Lampen wurden, wie mir Herr Gewerke A. Scbeitz in 
Stockenboy miltbeilte, auch in dem Bleibergwerke „auf der Ried“ bei Paternion 
gefunden, sie lagen in einer ausgeschrammten Strecke. 
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In einer Zeche desselben traf man auf einen ganzen Haufen 
abgenutzter Steinwerkzeuge, vermengt mit Triimmern zerbrochener 
Grubenlampen vorbeschriebener Form. 

Es liegen mir zwei bearbeitete Steinstucke vor. 
Das eine ist das Fragment eines krarnpenartigen Werkzeuges, dessen 

Grundform ungefahr die nebenstehende gewesen sein mag. Fig. 3. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Davon ist nun freilich fast nur mehr die Partie urn das Loch, in 
welchem sich die Handhabe befand, vorhanden. Fig. 4. Aber auch dieser 
Rest ist interessant genug. 

Zunachst fallt das Loch auf. Es ist schwach konisch und mit 
Furchen versehen, wie wenn es durch Eindrehen eines festen Gegen- 
standes in eine teigige, langsam nachgebende Masse erzeugt worden 
ware. Seine Oberflache ist dabei rauh, ohne eine Spur von Politur. 
Es wird von einem deutlichen Wulst umgeben, der noch recht gut 
erhalten ist. An mehreren Stellen finden sich schwach rauschelige, 
stark abgenutzte Vertiefungen, die hie und da schwache Riefen zeigen 
und wohl bei der Arbeit mit dem Werkzeuge entstanden sein mogen. 
Ueber das Material gab erst eine mikroskopische Vergleichung mit 
jenem des zweiten Stiickes befriedigenden Aufschluss. Dasselbe gleicht 
einem Cylinder mit schief geschnittenen Baseu. Es wird von einem 
blaulichen, schon muschelig brechenden Kieselgestein gebildet, das sich 
an dem breiteren unteren Ende in seinem urspriinglichen Zustand zu 
befinden scheint und weiter hinauf eigenthumlich erodirt ist. Ein 
schwach konisches, ziemlich genau achsiales Loch durchsetzt fast den 
ganzen Cylinder. Seine rauhe Oberflache zeigt schwache Furchen, wie 
wir solche bei dem Beilfragment kennen lernten. Hochst auffallend 
ist die merkwiirdige Beschaffenheit der rauhen Aussenseite dieses 
Stuckes. Unter der Loupe sieht man kleine wurmformige Gebilde, 
welche sich mannigfach verasteln und den Eindruck hervorbringen, als 
habe man es mit einem Producte des Thierreiches zu thun. Erst das 
Mikroskop gibt Aufschluss. 

Ein grosseres Stuckchen/ das von dem anscheinend am wenigsten 
veranderten unteren Ende abgesprengt wurde, erwies sich im Dunn- 
schlifl* als hochst interessant struirter Kieselschiefer. Derselbe ist 
durchaus krystallin und besteht aus innig verwachsenen Complexen 

0 Dieae Steinreste nebst Grubenlampe und Kriicke befinden sich jetzt im 
Besitze des Karntischen Geschichtsvereines, bei dem ich auch Copien der vorhan- 
denen Grubenkarten hinterlegte. 
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radial gruppirter Quarz-Iodividuen, zwischen welchen sich eine aus 
rundlich umschriebenen Quarzkornern bestehende Masse einzwangt. 
Die Umgrenzung dieser Complexe ist keine besonders regelmassige und 
kommt auch nur im polarisirten Lichte zum Ausdruck. Zwischen den 
Quarzkornern und bUschelig gruppirten Quarz-Individuen liegen verein- 
zelte stumpfe Rhomboeder einer schwach doppelbrechenden Substanz. 
Die Quarzbiischel setzte oft an der vorderen Flache des Rhombo* 
ederchens ab, uni sich dann an der hintereu, anscheinend ungestdrt, 
weiter auszubreiten. 

Ganz andere Verhaltnisse zeigt ein Fragment, das ich vom oberen 
stark corodirten Ende absprengte. Nur an wenigen Stellen tritt uns 
da im Dunnschliff das frische Gestein entgegen. Die Hauptmasse ist 
im durchfallenden Lichte braunlich gefarbt, von massenhaften Staub- 
chen durchzogen, wie gefrittet; dabei stellen sich glasige, geflossene 
Partien ein, .die selbst bei Anwendung farbender Gypsblattchen keine 
Einwirkung auf seitliches Licht hervorbringen. 

Auch sieht man hie und da kreuzformige Gestalten, deren Arme 
von einem gemeinsamen ringfdrraigen Centrum ausgehen, das haufig 
eine hellere Farbe besitzt und dann aus mit Quarzmasse verflosster 
Glassubstanz besteht. 

Ziemlich iibereinstimmende Erscheinungen zeigt ein Fragment 
unseres Steinbeilrestes. Randlich ist dasselbe durch secund^re Zer* 
setzungs- oder Infiltrationsproducte sehr getrubt, in den mittleren 
Partien aber ist die gefrittete glasfuhrende Masse des Kieselschiefers 
gut erbalten und findet man dann auch hier, wenn auch nicht so 
haufig wie dort, schlierige Partien und kreuzformige, aus Quarzsub- 
stanz und Glasmasse bestehende Gestalten. 

Es hat daher den Anschein, dass man den Kieselschiefer bei 
Gegenwart eines Alkalis durch Feuer in einen halbgeschmolzenen 
Zustand versetzte, weich genug, um durch Eindrehen eines geeigneten 
Stuckes, das als Dorn diente, gelocht werden zu konnen. 

Bei dem cylinderfdrmigen StUcke, das ich als missluugenes Werk- 
zeug betrachten mdchte, diirfte eine zu grosse Hitze die Entstehung 
haufiger Glassubstanz veranlasst haben, was jedenfalls nicht in der 
Absicht des Verfertigers lag. Bei der grossen Zahigkeit des Kiesel¬ 
schiefers, die wohl noch gefritteten, aber nicht mehr stark glasigen 
Stiicken eigen ist, diirfte man eben nur eine starke Frittung zu er- 
zielen gesucht haben, einerseits um leichter lochen zu konnen, anderer- 
seits um der Kluftigkeit des Gesteines zu begegnen. Letztere mdchte 
man als Ursache unserer eigenthiimlichen Glasbildungen betrachten, 
welche, wie die Beschaffenheit der Aussenseite des cylindrischen Stuckes 
zu zeigen scheint, weniger stark von den an humussauren Salzen 
reichen Grubenwassern angegriffen werden als die individualisirte 
Kieselsaure. 

Der gegenwartige Leiter der Waschen Herr Stein, liess den seit 
einigen Jahren unzuganglichen Bau wieder dffnen. Es war nur eine 
ganz kurze Strecke des Hauptstollens verritten. Derselbe durchfahrt 
zuerst conglomerirten Schotter von gleicher Beschaffenheit wie im Wera- 
stollen. Stellenweise sieht man recht machtige Sand- und Lehmlagen, 
die bergmannisch unbeachtet blieben. Je naher dem Gebirgshange, 
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desto lehmreicher und kalkarmer wird die Masse, es stelleo sich grosse 
Sandsteingerolle und zahlreiche eckige Schieferbrocken ein, so dass 
man anfanglich versucht ist, an eine glaciale Bildung zu denken, sich 
aber bei naherer Untersuchung mit der Annahme von eingeschwemmtem 
Gehaogsschutt begniigt. 

Die Zeche, in der Dampen- und Werkzeugsreste aufgefunden 
wurden, ist von Wasser erfiillt und theilweise verbrochen, von der 
Lbcherung mit dem Louisen-Bau aus ist die First niedergegangen, so 
dass man nur mit Gefahr weiterkommt. 

Der ziemlich lange, jetzt verfallene Stollen dieses letzteren Baues 
ist in der Nahe des Mundloches durch rolliges Gebirge getrieben und 
soli hier mit einer trockenen Ausmauerung versehen sein. 

Seine Halde ist interessant durch das Vorkommen rother, an 
Bozner Porphyr erinnernde Gesteine, sowie jener interessanten glim- 
merreichen Schiefer, welche die Qaecksilbererze von Stockenboy 
begleiten. 

Bemerkenswerth ist noch das eigenthiimliche Profil des Hermann- 
baues. Gelegentlich meines Besuches im December 1883 sass viel Wasser 
zu, sammelte sich im Tiefsten und verschwand hier, vielleicht durch 
einen jetzt verstiirzten Tiefbaustollen, mit dem man wie von Gers* 
heim vermuthet, vom siidlichen Gehange des Weissenbachthales (?) 
aus hieher durchschlagig geworden war. Thatsachlich befiuden sich 
dort mehrere Bingen, deneii wahrend des ganzen Jahres Wasser ent- 
stromt. Auch steigt hier das Grundgebirge in nur sehr geringer 
Tiefe unter der Erdoberflache empor, was wohl darauf hinweist, dass 
die Machtigkeit des goldfuhrenden Schuttes und daher auch die Wahr- 
scheinlichkeit, man habe es mit den Einbauen auf letzteren abgesehen, 
nur sehr gering ist. 

Langs des Weissenbaches lassen sich die Reste alter Grabereien 
noch bis Hammergraben verfolgen. In der Nahe dieses Ortes wurde 
seinerzeit ein alter Bau aufgehoben, der auf besonders golclreichen 
Schutt getrieben war. Die unregelmassigen Streken desselben waren 
so niedrig, dass man nur kriechend weiter kommen konnte. Auch hier 
durchfahren mehrere Schrammstollen den Thongiimmerschiefer des 
Grundgebirges; leider sind alle stark verritten, so dass man sich liber 
die Beschaffenheit der goldreichsten Schottermassen keine geniigende 
Auskunft zu geben vermag; doch spricht die Zusammensetzung mehrerer 
alter Halden fiir ein bemerkenswerthes Zuriicktreten der Kalkgerolle. 

Die urn und bei Paternion noch sichtbaren Reste bergman- 
nischer Thatigkeit durften weniger mit dem einstmaligen Betriebe von 
Seifenwerken im Zusammenhang stehen, wie haufig behauptet wird, 
als von alten Bergbauen herriihren, die im festen Gestein umgingeii. 
Eingeschaltet in den Thonglimmerschiefern findet sich namlich ein 
stellenweise recht bedeutendes Lager eines abfarbenden, quarzreichen 
Graphitschiefers, in den goldhaltige Eisenkiese einbrechen, die seiner¬ 
zeit bergmannisch bearbeitet wurden. Im „Kunstgraben“ bei KaHi¬ 
ring sollen die alten Aufbereitungsanlagen gestanden sein, welche ihr 
Kraftwasser aus einem grossen Teiche bezogen, von dem sich noch 
Spuren nachst der Ruine Altenhaus finden. 
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In ihrer mineralogischen Zusaramensetzung erinnern die Goldseifen 
von Tragin wenig an die reichen Goldsande Amerikas und Australiens. 
Ueber die grosseren Geschiebe, welche den goldfiihrenden Schutt com- 
poniren, wurde schon mehrmals gesprochen; es restirt noch, der Zu- 
saminensetzung des „schwarzen Schliches" zu gedenken, den man durch 
Vei’waschen des goldlialtigen Hauwerkes in einem Sichertroge Oder 
einer Schiissel erhalt, Es standen mir hie von mehrere Proben zu 
Gebote; einige derselben hatte icli selbst erwascben, andere verdanke ich 
der Giite von Gersheim’s und Stein’s. Zur Untersuchung derselben 
wurden kleinere Partien theils auf flachen Uhrglasern unter das 
Mikroskop gebracbt, theils durch grobe Leinwand gebeutelt und in 
Canadabalsam praparirt. 

Magneteisenerz, neben dem sich noch Titan- und Potheisenerz 
finden, sowie Quarz bilden die Hauptmasse des Schliches. Der Quarz 
tritt in Gestalt kleiner, ganz- oder halbdurchscheinender, rundlicher 
Geschiebchen, ziemlich scharfkantiger Fragmente mit charakteristisch 
muscheligen Bruchflachen Oder, wenn auch nur sehr untergeordnet, 
kleiner abgerollter Krystall-Individuen der Combination ^P.B—B 
auf. Er ist oft durch Eisenoxydate rothbraun, viel seltener als Rauch- 
topas graubraun gefarbt. Rosenquarz, der nach von Gersheim als 
gutes Zeichen gait und nur in Gestalt kleiner rundlicher Kbrner mit 
flachmuscheligen Bruchflachen erscheint, ist in manchen 'Proben in 
grosser Menge vorhanden. Pyrop in schon blutrothen Kornern kommt 
hie und da vor; haufiger Pistazit in gelblich-griinen, unregelmassig 
begrenzten, durch seine Zersetzungsproducte ziemlich gut charakterisirten 
Fragmenten und Titanit in licht-griinlichgelben Kornern mit fettartigem 
Glasglanz. Dunkel-braunlichgriine scharfkantige Krystall-Fragmente, 
welche nur ausserst schwach pleochroitisch sind, diirfte man als Augit 
bezeichnen. Aehnlich geformte, schwach braunliche Bruchstiicke, die 
eine feine Streifung zeigen, erinnern an Diallag. Amphibol in dunkel- 
griinen, kraftig absorbirenden Partikeln mit deutlicher Hornblende^ 
spltbarkeit ist ziemlich selten; ebenso Aktinolith. Sehr kraftig absor- 
birende, schwach violett gefarbte Triimmerchen, die sich durch die 
fein linirte Umgrenzung ihrer muscheligen Bruchflachen auffallend 
von Quarz unterscheiden, miissen als Turmalin angesprochen werden. 
Sehr selten ist Plagioklas. Das Gold selbst erscheint in kleinen, lebhaft 
goldgelben Blattchen und vorherrschenden Kornchen, die haufig eiu- 
gewachsenen weissen Quarz enthalten und bisweilen kleine, parallel gestreifte 
Flachen zeigen, die wohl mit irgend welchen Bewegungsvorgangen zu- 
sammenhangen. In einem meiner Praparate fand sich auch ein fast 
ganz nindes Kornchen einer doppelbrechenden farblosen Substanz, die 
zahlreiche smalteblaue Fetzchen und Knbllchen umschliesst. 

Hinsichtlich des Haltes an Edelmetall fehlen derzeit vollkommen 
zuverlassige Angaben; Bergrath Riedl halt die Seifen fiir „arm, ja 
armer, als sie absolut nothwendig sein miissten, wenn wir auch den 
seinerzeitigen Metallwerth fiir heute annehmen wurden und mit den 
Fortschritten der Mechanik obendrein rechnen wollten". Andererseits 
scheinen, wie aus der weiter unten citirten Angabe Parascelsus’ 
erhellt, wenigstens die goldreicheren Schotteiiagen zu Anfang des 
16. Jahrhunderts mit Vortheil verwaschen worden zu sein. Im Uebrigen 

Jahrbach d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band, l.Heft. (Dr. R. Canaval.) 15 
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liegen mir nur die Resultate der von Baron Gersheim Ende der 
60er Jahre unternommenen Waschversuche vor, mit denen die Besultate 
neuerer Versuche wenigstens insoweit iibereinstimmen, als dieselben 
unter alien Umstanden fiir einen nur sehr kleinen durchschnitt- 
licben Halt des Seifengebirges sprechen kbnnen. v. Gersheim 
Hess von 43 verschiedenen Arten circa je 100 Wiener Centner Gold- 
sand von den grobsten bis halbkopfgrossen Gerollen befreiten Schotter 
verwaschen und erzielte naclistehende Goldgehalte in Milligramm: 14b, 
165, 200, 223, 273, 280, 310, 324, 342, 371, 400, 600, 610, 650, 
665, 710, 765, 820, 836, 912, 948, 983, 1020, 1080, 1152, 1160, 
1178, 1657, 2022, 2070, 2115, 2175. Das grbsste Stiickcben Gold, 
welches in drei Arbeitsjahren gefunden wurde, wog 2735 Milligramm und 
land sich in einem mit Schotter erfullten Strudelloch des Grund- 
gebirges. 

Auf Basis dieser Angaben wurde nebenstehende Tabelle ent- 
worfen. 

Goldsand von enthalt iu 100 Kilo 
Hauwerk, Kilo Gold uach Angabe von 

Rhein, erste Sorte , . . . . 0-0000562 Daub ree 0 
„ zweite „ ... . , 0-0000243 
„ dritte „ ... . . 0-0000131 
„ vierte „ ... . . 0-0000008 

Tragin, Maximum .... . . 0 000081 G e r s h e i m 
,, Mittel. . . 0-0000226 
,, Minimum , . . . . . 0-0000025 n 

Olahpian, Maximum . . . . . 0-00039 Zerrenner-) 
„ Mittel. . . . . . . 00000625 n 

Miask, Mittel in der Bauperiode von 
1867 bis 1875 .... . . O-0000336 Sewastjanow^) 

Amurgebiet, Maximum . . . . 000081 A n 0 s 0 w 
„ ]\Iittei . . . . . 0'00053 

Abyssinien ...... . . 0000434 K a r s t e n 
Colonie Victoria Mittel . . . 0-000227 Wolf") 
Gulong, Adelong und Parker . . 0 000292—0-000076 
Neu-Sud-Wales ..... . . 0-00155—0-00311 
Jubafluss in Californien . . . 0 001425 D 0 r 0 s c h i n ') 

Es macht diese Tabelle weder auf grosse Genauigkeit noch auf 
Vollstandigkeit Anspruch. In vielen Fallen ist es fraglich, ob man den 
Halt auf die gewonnene Gesammtmasse oder nur auf das zu Tage ge- 
laufene, respective bauwiirdige Hauwerk bezieht. In Tragin wurden, 
wie bereits angedeutet, die grbssten Gerolle ausgehalten und zum Ver- 
setzen der ausgefahrenen Baume verwendet; fiir Miask gibt ferner 
Sewastjanow das Verhaltniss zwischen dem gewonnenen wasch- 

Svuthetische Studien etc. 
2) Jahrb. d. geol. Reichsaust. 1853, piig. 484 

Berg- u. Hiittenicanii. Ztg. 1877, pag. 23. 
0 Oest. Zeitschr. 1877, Nr. 24. 
0 Zerrenner, Anleitung, pag. 18. 
®) Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellsch., XXIX. Bd, pag. 82. 
b Zerrenner, Anleitnng, pag. 19. 
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wurdigen Sande imd der wegziiraumenden tauben Masse an, weshalb 
ich den Halt auf die gewonnene Gesammtmasse umrechnete. 

Wie bei den meisten grossen Goldfelclern, haben wii auch in 
Tragin „ortlicli entstaudene Seifen“ vor uns. 

Nirgends finden wir grdssere Ansainmlungen ceutraler Gesteiue, 
die fiir eine Abstammung des goldfilhrenden Schiittes aus den Quarz- 
gangen oder Kieslagern der hohen Taiiern sprechen wiirden. Solcbe 
treten vereinzelt in dem holiergelegenen Erraticum auf, wahrend in 
den goldfilhrenden Alluvialgebilden selbst fast ausscliliesslich triassischc 
Gesteine, Grodner Sandstein undCasanna-Schiefer vorkommen, eine Eigen- 
thiimlichkeit, die wohl zu dem Schliisse berechtigt, dass den kiesfiihrenden 
Quarzwulsten und Gangen der letzteren unser Edelmetall entstamme. 

Interessant ist das Vorkommen der reichsteii Mittel. 
Zerrenner^) hat wohl zuerst die Seifenablagerungen in zwei 

Classen, in Mtere undjiingere, zertheilt; die ersteren sind das Ergebniss 
allmMiger Ausfulliing von Seebecken, die letzteren stehen mit tempo- 
raren Ablagerungen von Fliissen im Zusammenhang, imd war es iosbe- 
sondere Daubree^), der in eingehender Weise das Vorkommen des 
Piheingoldes schilderte. 

Die alteren Seifen, die „stationaren“ v. Groddecka’s charak- 
terisiren sich namentlich durch den meist grosseren Eeichthum der un- 
mittelbar auf dem unterteufenden Gebirge liegenden Mittel, durch die 
Anreicherung, welche diese an solchen Orten erfahren, wo das Wasser 
seinerzeit Ldcher in das Flussbett grub, wo Felsen die Stromung 
durchsetzten, grosse Geschiebe zur Ablagerung kamen oder sich der 
Wasserlauf in seiner Richtung plotzlich anderte. 

Am Ural finden sich da, wo der Untergrund uneben, zackig und 
zerkliiftet ist, die reichsten Mittel. 

In Californien sind ferner nach Credner^), Sauvage®) u. a. 
die unteren Schichten im Allgemeinen viel reicher als die oberen, und 
Laur'^) nimmt an, dass ein Kubikmeter in den unteren Schichten 
durchschnittlich 4, in den oberen nur 0*25 Francs werth sei. 

In Brasilien erweisen sich nach v. Eschwege®) die unmittelbar 
auf dem Grunde aufsitzenden Anschwemmungen am reichsten, so dass 
man mit grosster Sorgfalt die Sole abkratzt. 

In Australien wird nach Odernheim^j das Gold dort, wo es 
reichlicher vorhanden ist, stets mit groben Geschieben oder GerolF 

0 Die V'ermiitbung Rochata’s (die alien Bergbaue auf Edelmetalle in Ober- 
karnten. Jahrb. d. geol. Reichsanst,, 1878, pag. 329) dass die Waschereieii 
bei Paternion „durch die Drau von dem aus alien bober gelegenen Seitentbalerii 
zugeftihrten goldhaltigen Sande abgelagerte Goldseifen“ zur Grimdiage baben, ist 
daber entscbiedeu unbegriindet. 

0 Anleitung zum Gold-, Platin- und Diamantenwascben etc. Leipzig, Engel- 
mann, 1851, pag. XL 

®) Synthetiscbe Sludien. 
0 V. Cotta, Erzlagerstiitten, II., 532. 
0 Berg- und Hiittenmanniscbe Ztg., 1866, pag. 209. 
0 ibid. 1877, pag. 273. 
h idid. 1877, pag. 273. 
0 Pluto Brasiliensis etc. Berlin 1833, pag. 229. 

Das Festland Australien. Ref. im N. Jabrb. 1862, pag. 353. Vergl. G. Wolf, 
Zeitschr. d. deutscben geolog. Geselisch., 1877, pag. 156. 
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lagern verbunden getroffen, und zwar an den tiefsten Stellen, unmittelbar 
auf dem anstehenden Gestein, in der Nahe von goldfUhrenden Quarz- 
gangen Oder von Dioriten, deren Triimmer sich dem Diluvium beige- 
sellt haben. 

Analog diesen Vorkommen sind es nun auch in Tragin nainent- 
licb drei Factoren, welche veredelnd wirken: Grosse Gerolle aus Sand- 
stein, griinem Schiefer, Thonglimmerschiefer und Quarz bei gleich- 
zeitigem Zuriicktreten von Kalk und Mergel, roscher Oder docli nicht 
zu fetter Sand, sowie die Nahe des Grundgebiiges, desseu Unebenheiten 
und Klippen die Ansammlung des Edelraetalles erleichterten. Aiisge- 
sprochen vertaubend scheint das Ueberhandnehmen von Kalk- und 
Mergelgerollen zu wirken. Es ist dies nichts Auffallendes, nachdem einer- 
seits das Edelmetall diesen Gesteinen fremd ist, andererseits Kalk- und 
Mergelgerolle nur da in grdsserer Menge zur Ablagerung kommen 
kdnnen, wo eine weniger lebhafte Stromung ihre Existenz zwischen 
den widerstandsfahigeren Sandsteiu- und Grunschiefer-Bldcken auch 
weniger in Frage stellte. Nach Form und Grosse der ausgefahreneii 
Zechen und den bei der Wiedergewaltigung des Werabaues gemachteu 
Erfahrungen zu urtheilen, bilden ferner die reichereu Mittel theils eine un- 
regelmassige, vorwiegend auf dem Grundgebirge lagernde linsenfdrmige 
Masse von meist nicht sehr bedeutender Ausdehnung, theils Aiisfulluugeu 
von Strudellochern und Wasserrinnen. 

Die Alten suchten in Folge dieser Umstande mit ihren Einbauten 
diejenigen Partien aufzuschliessen, welche an das Grundgebirge grenzen, 
und, wie die Grosse mancher Zechen sowie die meist nur schwachen 
Bergmittel zeigen, reichere Schotterlagen moglichst vollstandig zu ver- 
hauen, worauf sie durch Hoffnungsschlage, mit denen sie dem Grund¬ 
gebirge folgten, neuerdings waschwiirdige Mittel zu erschrotten trachteten. 

Sowie endlich im Udereigebiet^) der Halt mit Annaherung 
au den Thalurspruug zunimmt und in Australien bei den reiche 
Seifenmassen fiihrenden Schluchten die Haltigkeit sich verliert, je mehr 
sich das Thai in die Breite dehnt, scheinen auch in Tragin reichere 
Mittel naher dem Ursprunge als der Miindung des Thales zu liegen. 
Es ist jedenfalls bemerkenswerth, dass Proben, welche dem Wera- und 
Hermannstollen entnommen warden, gunstiger ausfielen als jene, welche 
dem am Thalausgange gelegenen Alexanderbaue entstammen; dass 
ferner v. Gersheim leider erst in der letzten Zeit des Betriebes 
eine Reihe sehr gunstiger Proben den alten Bauen bei Hammergraben 
verdaukte, welchen auch die Sage als besonders goldreich bezeichuet. 

Technisch wichtig ist auch die Erscheinung, dass kleine Gold- 
blattchen meist durch Kalksinter mit den grdsseren Geschiebeii fest 
verbunden sind, so dass sie sich nur durch ein sehr energisches 
Durchkrahlen davon ablosen. Wiirde man das Hauwerk auf ein grob- 
maschiges Gitter stiirzen und nur den Durchfall verarbeiten, so w'aren, 
wie dies auch neuere Versuche zeigten, bedeutende Goldverluste un- 
ausbleiblich. 

D Deichmann, Die Trivatgoldwerke im Udereigebiete. Erinauu’s Arcbiv, 
VI., 328. 

G. Wolf, Zeitschr. d. deutschen geol. Gesellscb., 1877, 156. 
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Bergmannisch beacbtenswerth konnte auch noch Folgendes sein. 
Wie weiter unten zu zeigen versucht werden wird, scheint die Entste- 
hung des Seifengebirges mit der Bildung von Schuttkegeln im Zusam- 
menhange zu stehen, die durch Schotterablagerungen an der Einmiin- 
dungsstelle eines Wasserlaufes in ein Seebecken veranlasst wurden. 
Andererseits sprechen viele Erscheinungen dafiir, dass schon vor diesen 
Schuttkegelbildungen eine sehr intensive Erosion des Grundgebirges 
stattfand. Die Schotterablagerungen des Wera- und Hermannbaues 
gehbren zwei verschiedenen Schuttkegeln an, die spater neuerdings 
erodirt wurden. In beiden Fallen haben wir als Untergrund des 
goldfiihrenden Schuttes ein unebenes, muldenreiches Grundgebirge vor 
uns, dessen beckenformige Ausweitungen von seiner wechselvollen petro- 
graphischen Zusamraensetzung abliangen. Sowohl langs des Gratsche- 
nitzen- als auch langs des Weissenbaches sehen wir aus den DilluviaF 
massen aufragende Phyllitritfe, zwischen denen sich mit conglornerirtem 
Schutt erfiillte Weitungen einschieben. 

Wir konnen uns diese Erscheinung nur dadurch erklaren, dass" 
eben die Erosion in milden Gesteinslagen im Allgemeinen leichter vor 
sich geht, als in widerstandsfahigeren, und dass daher, wenu, wie im 
vorliegenden Falle, eine wiederholte Wechsellagerung leicht und schwer 
erodirbarer, steil einfallender Gesteinslagen stattfindet, durch die ero- 
dirende Thatigkeit eines Wildbaches zusammenhangende Weitungen ge- 
schatfen werden, die untereinander durch Engpasse communiciren. Es 
ist klar, dass in diesen Yerengungen die Wasser im Allgemeinen eine 
grossere Geschwindigkeit haben werden als vor und hinter denselben 
und dieser Umstand mag daher hinsichtlich des Vorkommens bau- 
wiirdiger Mictel immerhin insofern von einiger Bedeutung sein, als ja 
an solchen Stellen, wo eine plotzliche Aendernng der Geschwindigkeit 
erfolgt, auch die Wahrscheinlichkeit einer Concentration des Edelmetalles 
grosser ist. Die neubegonnenen Sehurfversuche diirften wohl auch liber 
diese Frage einige Auskunft geben. 

Werfen wir noch einen Blick auf das Alter der goldfuhrenden 
Straten und der bergmannischen Ausbeutung derselben. 

Wird ein Seebecken von den Ablagerungen der eiriStrdmenden Ge- 
wasser allmalig erfullt, so wird jeder Bach an seiner Einmlindung einen 
Schuttkegel absetzen; je weiter sich dies^ Kegel ausbreiten, desto 
weiter schreitet die Yerlandung vor. Wird der Ausfiillungsprocess 
unterbrochen, so ragen an der Einmendangsstelle der einzelnen Bache 
rundliche Terrassen in den entwasserten Grund. L^egen zwei Miindungen 
einander sehr nahe, so mogen sich die beiden Kegel zu einer fortlaufenden 
Terrasse ausbilden, ohne hiedurch jedoch gewisse charakteristische 
Merkmale ihrer Entstehung zu verlieren. Es erhellt hieraus, dass 
nicht Alles, was als „Terrasse" bezeichnet wird, durch Erosion der 
Schottermassen eines Thalgrimdes zu Stande kam. In vielen Fallen 
kam es iiberhaupt nie zu einer vollstandigen Erfiillung des Beckens, 
sondern nur zu einer Aufeinanderfolge von Schuttkegelbildungen ent- 
sprechend dem jeweiligen Stande des Seespiegels. In unserem Gebiete 
war dies fast ausschliesslich der Fall. Im Drauthale sind nur zw^ei 
ausgesprochene Thalterrassen vorhanden; im Weissenbachthale sieht 
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man lediglich Reste ausgedehnterstufenfdrmig ansteigender SchuttkegeHj, 
so dass wir wohl sagen diirfen, es sei unser Seifengebirge wenigstens 
der Hauptsache nach das Resultat ofters unterbrochener Ausfiillungs- 
versuche eines Seebeckens. Es ist klar, dass die gegenseitige Stellung 
dieser Gebilde zu einander keinen Scliluss auf ihr Alter zulasst, wenn 
nicht andere Beobachtungen erganzend und vermittelnd eingreifen. Es 
kann daher zur Zeit auch nicht behauptet werden, dass alle goldfiihren- 
den Sande derselben Bildungsperiode angehoren, es mogen altere imd 
jungere vorkommen, ohne dass es ein ausseres Kriterium glbt, sie 
ihrer Bildungszeit nach von einander scharf zu trennen. In gleicher 
Weise halt es schwer, zu bestimmen, oh dieselben als vor- Oder nach- 
glacial angesprochen werden diirfen, doch weist die ebene Oberflache 
unserer Schotterterrassen wohl darauf bin, dass Gletschereis nie dariiber 
hinweggeflossen ist, was wieder zu der Folgerung berechtigt, dass die 
Bildung derselben in eine Zeit nach Ablagerung des glacialen Schuttes 
zLiriickreichen mag, der am Siidabhange des Drauthales in verhaltniss- 
massig so geringer Hohe angetroffen wird. Der Fund eines in der 
Schottermasse des Hermannbaues eingeschlossenen ziemlich bedeutenden 
StammstiickesYon pinuslarix vi^Qh Dr. K. P eneke’s freundlicher Bestim- 
mung, den ich gelegentlich meiner Befahrung machte, sowie das verein- 
zelte Vorkommen eingeschwemmter und aus dem hoher gelegenen 
Erraticum stammender Geschiebe ist mit dieser Annahme recht wohl 
vereinbar, 

Wie mit der Bestimmung des geologischen Alters der goldfiihrenden 
Schuttmassen, verhalt es sich mit jener des historischen der Seifen- 
werke, Fiir das hohe Alter derselben sprechen allerdings manche 
Griinde. 

So weist schon die bedeutende Ausdehnung, sowie die ausser- 
ordentliche Grosse der unterirdischen Baue auf einen durch lange 
Zeit fortgesetzten Betrieb hin. 

Auch lassen manche Gruben, so namentlich der Alexander- 
und Werabau deutlich zwei Bauperioden unterscheiden, eine in der 
man einen hbchst unregelrnfeigen „Maulwurfsbau“ betrieb, ein wahres 
unterirdisches Labyrinth herstellte, zum Theil wohl deswegen, urn ein 
mbglichst zahlreiches Grubenpersonal anzulegen und den Abbau ohne 
Rlicksicht auf Bequemlichkeit und Wirthschaftlichkeit mbglichst zu 
forciren, und eine andere, in der man systematischer zu Werke ging 
und auf billige Gewinnuhg, Fbrderung und Wasserhaltung Kucksicht 
nahm. Nahern sich die Arbeiten der zweiten Periode mehr den An- 
forderungen moderner Technik ^), so erinnern jene der ersten an 

q Eine Folge dieses Umstandes ist die sehr wechselvolle Machtigkeit der 
goldfiihrenden Straten, die am Thalausgange circa 20 Meter, im Hammergrabeu 
liber 100 Meter betragt. 

q Dass die Seifenwerke im 16. Jahrhundeite wieder aufgenommeu warden, 
erhellt aus einer Stelle bei Parascelsus — Erster Theil der Bucher und 
Schriften des edlen hochgelehrten etc. Philippi, Theophrasti Bombast von Hohenheim, 
Parascelsi genannt etc. durch Joannem HusiumBrisgoium etc., —Frankfurt a. M., 
1603, pag. 313. „Da sind mancherley Bergwerk in diesem Land, ’mehr dann in 
anderen, zu Bleyberg, wunderbarlich Bleyertz, das nicht allein in Germanien, son- 
dern auch Pannoniam, Turciam und Italiam mit Bley verleget, dessgleichen auch 
Eysen-Ertz zu Hlittenberg und in seiner Confiz mit sonderem furtrefflichem Siahel 
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die Wirthschaft romischer Grubenpachter, die mit einem Heere bar- 
barisch behandelter Sklaven in moglichst kurzer Zeit moglichst viel zu 
gewinnen sucbten, so dass sich in einzelnen Fallen sogar der Staat 
veranlasst sab, ibrem wUsten Raubbau durcb bescbrankende Gesetze 
Einhalt zu tbun. 

Im Zusammenbang mit den alien Grabereien finden sich ferner 
ausgedebnte Halden, die lediglicb aus faust- bis kopfgrossen Gerollen be- 
steben, eine tippige Waldvegetation tragen und biedurch zur Annabme 
eines hoben Alters berecbtigen ^). 

Mbgen nun alle diese Tbatsacben, sowie eine Reibe anderer Um- 
stande, welche auf dasBesteben romiscber Siedelungen in der Nabe unseres 
Grubengebietes scbliessen lassen^), fiir die jiingst von Ed. Aelscbker^) 

machtig begabet- Auch viel Alaun-Ertz, die zu bauen gewend werden. Item Vitriol- 
Ertz mit hoher Gradirung, Gold-Ertz und Waschwerk, auch trefflich fiirgehet, dass 
sich wunderbarlich zu S. Paternians gefunden hat. Item das Ertz- 
Zinken, der weiter in Europa nicht gefunden wird, ein gar frembder Metall, sonder- 
lich seltsamer denn andere. Hat auch trefflichen Zinnober-Ertz, dass ohne Queck- 
silber nicht ist. Item mancherley Goldkiess, mancherley Margasiten, auch weiss, 
rot und schwartz Talk.“ Wie aus' der Widmung des Parascelsus erhellt, beziehen 
sich diese Ahgaben auf das Jahr 1538, Andererseits kommt in einer mir vor- 
liegenden, aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts stammenden Aufzahlung der 
„Bergwerk und Arzgruben in der Freyherrschaft Paternion Berg- und Landgericht“ 
u. a. die Stelle vor: .Jm Hammergraben von Dossen an bis Duel sind beiderseits Bach 
und Grabeu viel Waschgold-Griiben, so vor alten Zeiten grosser Schatz genommen 
worden“; was wohl daraiif hinweist, dass die Waschwerke damals schon seit 
langerer Zeit nicht mehr bestauden, vielleicht gingen sie mit Anfang des 17. Jahr¬ 
hunderts ein. Es ist dies darum hochst bemerkenswerth, weil ein verhaltnissmassig 
so kurzer, vielleicht kaum lOOjahriger Betrieb zur Leistung so enormer Massenbewe- 
gungen, \pe wir s-olche bier vermutheu diirfen, wohl unzulanglich ist. 

9 Johann Friedr. Reitemeier, „D. Geschichte des Bergbaues und Hiitteu- 
wesens bey den alten Volkern etc.^, Gottingen, J. C. Dietrich, 1785, pag. 58. 

2) Ich verweise auf die so schwer verwitterten Eisenschlacken am Knappen- 
berg bei Hiittenberg, die zum Theil noch aus vorromischer Zeit stammeii, und eben- 
falls von prachtigen Waidbaumen bestauden sind, 

Nachst Duel wurden schon wiederholt bronzene Romermiinzen aufgelesen, 
und auch im Werastollen sollen solche gefunden worden sein. Auf dem Hiigel 
ober Duel stosst man auf Mauerreste, und stammt von hier der im Keller des 
Paternioner Postgebaudes befindliche Sarkophag, den v. Jabornegg (Karntens 
romische Alterthiimer etc.) beschrieb. Eine Stiege, von der nur mehr geringe Spuren 
vorhanden sind, fuhrte vom Plateau des Htigels aus zum Weissenbach herab, die 
Pflasterung derselben wurde beim Bau des Lagler’schen Hauses in Nikelsdorf ver- 
wendet. Der Ort heisst im Yolksmunde 5,Heidenschloss“, in einer mir vorliegendeu 
„Beschreibung der in der Freyherrschaft 8t. Paternion gewesst und noch befiudlichen 
Stadten, Markt und Schlossern“ aus der Mitte des 18. Jahrhundertes „Gorz“. 
Weiter westlich von da, etwas ober dem Lagler’schen Gehofte, traf ich auf einen 
Haufen von Klaubsteinen, welche man den nachstgelegenen Feldern entnahm und 
hier zusammenwarf, Reste von Heizrohren eines romischen Hypokaustums, tegulae- 
und imbrices-FTSLgmeute, sowie einzelne Stucke geglatteten roth- und gelbgefarbten 
Yerputzes. In den 60er Jahren wurden hier Urnen und Bronzewerkzeuge ausge- 
graben; leider ist davon nichts erhalten, Noch weiter westlich am Nordrande 
jener kleinen Terrasse, die sich liber Paternion erhebt, sieht man deutliche 
Spuren einer breiten, stark gewolbten Strasse, die man in den Wald gegen das 
Wasenmeistergehofte hin verfolgen kann. Es ist jiingst (Eines alten Soldaten 
Romerstudien nach der Natur, III., 1881, Santicum Wien, 1882, pag, 22) fiir „kaum 
zweifelhaft betrachtet worden, dass auch zur Romerzeit und vor ihr ein Weg am 
rechten Drauufer bestanden“; vielleicht lassen sich diese Strassenreste auf einen 
solchen Romerbau beziehen. 

^) Geschichte Karntens. Klagenfurt, Leon. 
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vertretene Ansicht sprechen, dass zur Romerzeit die Seifenwerke in 
Betiieb standen so weist wieder Anderes auf noch fernere Zeiten, 
so die oben erwahnten Steinwerkzeuge ^). 

Hinsichtlich der Art und Weise, nach welcher in altester Zeit bei 
der Gewinnung des Edelmetalls verfahren wurde, lasst sich kaum mehr 
eine sichere Entscheidung treffen. Doch theilten mir v. Gersheim 
und Bergrath Riedl mit, dass in nianchen Bauen Reste kiiiistlicher 
Wasserlaufe zu sehen waren, die man mit glatten Thonscbieferplatten 
ausgelegt hatte und welche stellenweise nicht unbedeutende Goldmengen 
enthielten. Vielleicht dienten dieselben zu einer unterirdisclien Ver- 
waschung des Hauwerks, und ware mit dieser Annabme nicht nur der 
Fund unserer Kriicke im Baue selbst, sondern auch die Beschaffenheit 
der alten Halden vereinbar. Es wiirde diese Arbeit dann einige Aehn- 
lichkeit mit einem Yerfahren gehabt haben, das v. Eschwege’^) 
beschreibt: Bei Bachen, die wenig Wasser haben und immer neuer 
Zufliiss von Gold stattfindet, z'.eht man einen circa 8 Palmen breiten 
und 1 Palme tiefen Graben und lasst so viel Wasser zustromen, als 
zur Abfiihrung von Gerolle und Sand nothig ist. Die 3 bis 4 Schritle 
von einander situirten Arbeiter arbeiten mit dem „41mocafre“ (einer 
„krummen Kratze“) die Gerolle stromaufwarts und suchen durch be- 
standiges Liiften das Gold auf den Bodea zu bringen. Die groben 
Gerolle, welche das Wasser nicht mitnehmen kann, werden hiebei 
mittelst eines Brettchens (wohl einer Krucke) beseitigt, und wird nach 
Yollendung der Arbeit der ^ auf dem Boden sitzende schwere Sand 
herausgenommen und in einem Waschherde verwaschen. Fiir die Annahme 
soldier unterirdischer Concentrationsarbeiten wiirde auch das eigenthiim- 
liche Profil des Hermannsbaues, wo man seinerzeit derartige Gerinne 
antraf, sprechen. Von dem tiefsten desselben scheint namlich, wie 
oben bemerkt wmrde, ein jetzt ganz verfallener Schlag unter dem 

0 Eine Zusammenstellung der Bericlite romisclier Schriftsteller uber die 
Goldgewinnung der Alten in den Oslalpen gibt u. a. A. Mucbar in der steiermarki- 
schen Zeitscbrift, III. Heft, Gratz, 1821, pag. 10. Es ist wobl sehr fraglich, worauf 
insbesondere die bier citirie Stelie Polybius bei Strabo zu bezieben ist, da in 
Karnten allein ausser zablreicben Banen auf urspriinglicben Lagerstatten an vieleu 
Orten Seifenwerke umgegangen sind. So ausser in Tragin, das unter alien Waschen 
wobl die grosste Bedeutung gebabt haben mocbte, nacb Parascelsus (loc. cit.) 
im Lavantthale, nacb v. Gersheim im Mollthale und in der Siflitz bei Sachsen^ 
burg, an welch letzterem Orte noch in den 40er Jahren ah und zu gewaschen 
worden sein soil, dann wobl auch im Lieserfcbale, da nacb J. Tauscb (Das Berg- 
recbt des osterreicbischen Kaiserreiches, 2. Auflage, Wien, 1831, pag. 76) Friedrich III. 
fiir die H rrschaft Gmtini eine „Wascbordnung“ erliess, welcher auch die Maximi- 
lianische Bergwerksordnung von 1517 gedeukt. 

Niichst der Strasse nach Stockenboy ragt an dem in der Karte bezeich- 
neten Orte aus dem dicht bemoosten Waldboden ein niederer Rundhocker hervor, 
dessen Riicken geringe Spuren einer kiinstlichen Ebnung zeigt, und der mit geraden, 
theils parallelen, theils sich schneidenden Strichen und Kreisen bedeckt ist. Die 
geraden Striche sind tief, manche bis 4 Millimeter und wohl mit einem Spitzmeissel 
eingegraben; die Kreise wurden, wie eine nahere Untersuchung zeigt, ausgeschliffen. 
Das Gestein ist ein mittelharter, schlecht schieferiger, schwer verwitternder und 
quarzreicher Thoaschiefer, der von schmalen Qaarzkliiftchen durchsetzt wird. Ob 
diese Zeichen iiberhaupt ein sehr hohes Alter besitzen, ob sie Schriftzeichen sind 
und in irgend welcher, wenn auch noch so ferner Bezlehung zum Bergbaue stehen, 
sind Fiagen, deren Beantwortung nicht Gegenstand dieser Studie sein kann. 

0 Pluto Brasiliensis etc. pag. 238. 
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Gratschenitzenbach hinweg, durch den anstehenden Thonschiefer des 
Grundgebirges gegen den Weissenbach hingetrieben worden zu seiu, 
urn die Grubenwasser abzufiihren. Es ware daher recht gut moglich, 
dass man das Hauwerk an Ort und Stelle mit dem ohnehin zur Ge- 
niige vorhandenen Wasser verarbeitete, sodann die groben Gerolle auf 
die Halde stiirzte, den angereicherten Zeugen aber das Gold durch ein 
weiteres Verfahren entnahm. 

Wie Pallas^) erwahnt, fanden sich in Sibirien deutliche An- 
zeichen dafur, dass die Alten ihre Erze in den Gruben verhutteten. 
Dort mag die Ungunst der klimatischen Verhaltnisse, hier der be- 
schrankte Platz iiber Tags zu unterirdischen Extractionsarbeiten die 
Veranlassung gewesen sein. 

Ueber den neueren Betrieb ist wenig zu bemerken. In den 
40er-Jahren ’dieses Jahrhunderts gewaltigte Mentitsch einen 
alten Bau (Hermannstollen?), stellte jedoch den Betrieb bald wieder 
ein. 1865 hob M. A. Heimburger die alten Werke neuerdings auf. 
Baron Gersheim ubernahm die Direction, bffnete und benannte 
den Hermann-, Louisen-, Wera- und Alexanderstolleii, sowie mehrere 
andere Gruben, vollfuhrte eine Heihe von Waschproben und erbaute 
das Waschwerk im Klassach. Der Abbau des Seifengebirges erfolgte 
nach einer mir vorliegenden Betriebs-Relation durch „Querschlage, 
welche stollenmassig gefuhrt werden“, die Gewinnung des Hauwerkes 
durch Bergeisen, Keile und Wandpocher. Schwarzpulver erwies sich 
in dem locherigen conglomerirten Sande als vollkommen unbrauchbar. 
Die ausgefahrenen Raume wurden mit den ausgehaltenen grossen Knauern 
versetzt^ das iibrige mit Grubenhunden zu Tage gelaufen. 6—7 
Hauer und S.Fdrderer [gewannen im Werastollen taglich 75 Hunde 
Oder 300 Kubikfuss Hauwerk. Eine wesentlich verbesserte Zeren- 
ner’sche „grosse Siebmaschine“ diente zur Gewinnung von „grauem 
Schlich“, der anfanglich auf einem Planherde in „schwarzen Schlich^‘ 
iiberfiihrt wurde. Man hatte lange Zeit mit grossen Verlusten zu 
kampfen, beseitigte jedoch dieselben spater durch Aufstellung eines 
Rundherdes zum Verwaschen des grauen Schliches, sowie dadurch, dass 
man die Abgange der Langtroge iiber amalgamirte Zinkschusseln 
leitete. Die Placirung des Haldensturzes war mit Schwierigkeiten 
verbunden und vertheuerte den Betrieb, auch flihrte die Verunreini- 
gung des Wassers zu endlosen Streitigkeiten. Dies, die zu grossen 
Gestehungskosten des Hauwerkes, die grosse Absatzigkeit reicherer 
Mittel, sowie der Tod Heimburger’s veranlassten 1870 die Einstel- 
ung des Werkes. 

1883 wurden von 0. Pettersen mehrere Gruben neuerdings 
aufgehoben, und ist man zur Zeit mit der Einrichtung eines Wasch- 

0 Reitemeir, pag. 52. 
0 Zerenner, Anleitung, pag. 1 geq. Es ist dies fur so conglomerirte Sande, 

wie die hiesigen, woM die beste Aiifbereitungsmaschine. Viele Goldflitterchen sind 
den grossen Gerollen durch den Kalksinter aufgepappt und konnen nur durch ein 
so energisches Durchkrahlen, wie es eben bei der „grossen Siebmaschine“ der Fall 
ist, abgelbst werden. Im Ural z. B. in Nertschinsk, ist diese Maschine noch immer 
im Gebrauch (v. Pischke, Neues Jahrb., 1876, pag. 895), wag wohl am besten fur 
ihre durch eine vieljahrige Erfahrung bewahrte Giite sprechen diirfte. 

Jahrbucb d. k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. R. Canaval.) 16 
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werkes beschaftigt, das mit wesentlich aiideren Apparaten ausgestattet 
werden soil. Gelingt es, hofliche Mittel aufzuschliessen und billig zu 
gewinneD, so diirfte bei entsprechend kr^tiger Production ein kleiner 
Gewinn kaum ausbleiben. 

Den Herren: Flory in Innsbruck, Hermann und Arthur Freiherrn 
V. Gersheim zu Sachsenhof, Bergrath Gleich in Leoben, Conser¬ 
vator Karl Baron Hauser in Klagenfurt, Professor Dr. B. Ho ernes 
in Graz, Professor H. Hofer in Leoben, Dr. Karl Pen eke in Graz, 
Bergrath E. Biedl in Cilli, Professor Roche It in Leoben, Professor 
J. Rainer und Bergrath F. Seel and in Klagenfurt, Scheitz in 
Stockenboy, Betriebsleiter Stein in Tragin und A. Wallnofer in 
Klagenfurt bin ich fiir ihre vielfache Unterstiitzung bei Sammlung 
dieser Notizen zu gibsstem Dank verpflichtet. Es diirfteu noch bfters 
Versuche gemacht werden, die alien Baue wieder aufzunehmen, so dass 
eine Zusammenstellung der bisherigen Erfahrungen um so berechtigter 
zu sein scheint, je grosser die Gefahr des Verlustes derselben isC 
Moge man in Anerkeimung dieses Strebens die Mangel des erzielten 
Resultates nicht zu strenge beurtheilen. 



Zur neueren Tertiarliteratur. 
Von Theodor Fuchs. 

Im Jahre 1883 erschien im Jahrbuche der k. k. geolog. Reichs- 
anstalt unter dem Titel „Ueber den Charakter der sarmatischen 
Fauna des Wiener Beckens" ein Aufsatz von Dr. A. Bittner, 
in welchera derselbe den Nachweis zu erbringen versucht, dass die 
Arten, welche die Fauna der sarmatischen Stufe zusaminensetzten, zum 
weitaus grbssten Theile bereits in den alteren, mediterranen Ablagerungeu 
vorkommen und dass die Fauna der sarmatischen Stufe demnach nur 
als ein verarmter Rest der mediterranen Fauna angesehen werden 
miisse. 

Zur Begiundung dieser Anschauung citirt der Verfasser aus der 
Literatur eine Reihe von Fallen, in denen der eine Oder der andere 
Autor die eine oder die andere sarmatische Art aus mediterranen Ab- 
lagerungen anfiihrt. 

In einem Referate nun, welches ich ira „Neuen Jahrbuch fiir 
Mineralogie, Geologie und Palaontologie 1883, II., pag. 391“ iiber 
diese Arbeit gab, verhielt ich mich gegenuber derselben etv/as skeptisch 
und hob namentlich hervor, dass, wenn man eine derartige Anschauung 
begrunden wolle, es durchaus nicht gentige, einzelne Falle aus der 
Literatur zu entlehnen, sondern dass man die einzelnen Fade auch 
kritisch untersuchen miisse und dass meiner Ansicht nach die meisten 
der von Bittner angefuhrten Fade auf unrichtigen Bestimmungen oder 
auf Bestimmungen unzureichender Reste beruhen. 

Ueber diese Bemerkungen nun gerieth Herr Bittner sehr in 
Harnisch und verbffentlichte im Jahre 1884 ebenfads im Jahrbuche 
der geologischen Reichsanstalt einen zweiten Aufsatz unter dem Titel: 
„Zur Literatur der bsterreichischen Tertiarab- 

1 a g e r u n g e n.“ 
In diesem Aufsatze spricht Herr Bittner mit Bezug auf meine Be¬ 

merkungen von einer „beispiellosen Desavouirung der Autoren“, von einer 
„Monopolisirung und Ertbdtung der freien Wissenschaft“, wirft die Frage 
auf, wozu denn die Literatur da sei, wenn man sie nicht beniitzen sollie, 
wahrt sich feierlich sein Recht, die Literatur beniitzen zu diirfen und urn 
sofort einen neuen Beweis von diesem seinem „guten Rechte“ zu geben 
und wahrscheinlich auch um zu zeigen, wie wenig er sich durch meine 
Bemerkungen beirren lasse, greift er sofort zu einem neuen Thema, 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. Th. Fuchs.) 16* 
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namlich zu dem faunistischen Unterschied zwischen erster und zweiter 
Mediterranstufe und sucht in ganz ahnlicher Weise wie zuvor bei der 
sarmatischen Stufe „mit (allerdings etwas freier) Beniitzung der Lite- 
ratur“ den Nachweis zu erbringen, dass fast alle der sogenannten 
charakteristischen Arten der ersten Mediterranstufe auch noch in der 
zweiten Mediterranstufe vorkommen und dass eine sichere Unterschei- 
dung zwischen erster und zweiter Mediterranstufe heutzutage nach der 
Fauna iiberhaupt nicht mbglich sei. 

Ich muss gesteben, dass mir alle diese Ausfuhrungen und Expec- 
torationen so ungereimt vorkamen, dass ich anfangs die Absicht hatte, 
sie vollstandig zu ignoriren. 

Nachdem ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass man selbst hier 
in Wien von fachmannischer Seite die Natur der Bittner’schen Arbeit 
vollkommen verkannte und die von ihm producirten hdchst zweifel- 
haften Werthe fiir baare Miinze nahm, und demnach zu besorgen stand, 
dass die Arbeiten im Auslande, wo man deren reellen Werth noch 
weniger zu beurtheilen in der Lage ist, eine noch grossere Verwirrung 
anrichten konnten, halte ich es doch fiir meine Pflicht, mich der undank- 
baren Aufgabe zu unterziehen und dieselben, wenn auch nur in den 
Haupttheilen, etwas naher zu beleuchten. 

Herr Bittner betont sein „Becht“, die Literatur benutzen zu 
diirfen. Dieses Recht steht ihm nun ohne Zweifel unbestritten zu. Ein 
Autor hat aber nicht nur „Rechte“, sondern auch „Pflichten“ und 
eine seiner obersten Pflichten besteht darin, dass er bei seinen Arbeiten 
alle Hilfsmittel beniitzt^ welche ihm zn Gebote stehen, dass er seinen 
Arbeiten jederzeit jenen Grad von Verlasslichkeit zu geben trachtet, 
welchen die Umstande gestatten. Sehen wir nun, wie Herr Bittner 
dieser seiner Pflicht nachkam. 

Die Belegstucke zu den von ihm angefiihrten Bestimmungen, so- 
ferne sie iiberhaupt in Museen vorhanden sind, befinden sich mit geringen 
Ausnahmen theils in der k. k. geologischen Reichsanstalt, welcher Herr 
Bittner angehort, theils in der Sammlung des Hof-Mineralien-Cabinetes, 
welches Herrn Bittner jederzeit offen steht. Die Fachmanner, von denen 
die angefiihrten Bestimmungen herrtihren, leben noch zum grossten 
Theile, sie sind in Wien, und Herr Bittner steht mit ihnen in haufigem, 
ja taglichem Verkehre. 

Warum geht denn nun Herr Bittner nicht in die Sammlung 
der Reichsanstalt, an welcher er angestellt ist, und sieht sich die 
fraglichen Stiicke an? warum wendet er sich nicht an die Fachleute, 
mit denen er taglich zusammenkommt und fragt sie, woher diese oder 
jene Bestimmung herriihre und ob man sich auf dieselben verlassen 
kdnne? 

Stur fiihrt aus Lapugy Tapes gregaria und Cardiiim cingulatum, 
St ache aus einem Leythakalke von Waitzen Pecten solarium an. 
Warum geht Herr Bittner nicht zu diesen beiden Herren, die im 
Zimmer neben ihm amtiren, und erkundigt sich bei ihnen, wie es sich 
damit verhalt ? Ich bin iiberzeugt, dass ihm beide Herren gerathen 
batten, sich die Beleg-Stticke nochmals anzusehen, bevor er die Be¬ 
stimmungen citire. Oder glaubt Herr B i 11 n e r, die beiden Herren batten 
sich durch eine solche Anfrage beleidigt gefiihlt? ich bin vollkommen 
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uberzeugt, dass dies Dicht im geringsten der Fall gewesen ware. Fiihrt 
doch Stur ausdriicklich an, dass sein Verzeichniss der Lapugyer Con- 
chylieri nicht revidirt sei, sondern dass er dasselbe aus den ver- 
schiedensten Quellen ohne weitere Kritik zusammengestellt babe, 
urn Anderen Gelegenheit zu geben, allenfalls irrige An- 
fiihrungen zu corrigiren. 

Alles dies genirt jedoch Herrn Bittner nicht im geringsten. Er 
schaut nichts an, er fragt niemanden, sondern gestutzt auf sein gutes 
Recht, nimmt er einfach die Literatur her, und wo er einen ihm 
passenden Namen findet, notirt er sich ihn heraus, und nachdem er 
auf diese Weise auf dem Rechtswege eine Reihe von Daten erhalten, 
will er sich und Anderen einreden, er habe etwas „nachgewiesen“. 

Gehen wir nun etwas naher auf die Daten ein. 
Herr Bittner fiihrt unter Anderem auch die von rair aus den 

„pseudo - sarmatischen Schichten von Syracus" namhaft gemachten 
Arten an. 

Nuu muss ich vor alien Dingen gestehen, dass es mir nicht recht 
klar ist, zu welchem Zwecke Herr Bittner diese Vorkommnisse anfuhrt, 
denn selbst wenn es sich herausstellen sollte, dass die sogenannten pseudo- 
sarmatischen Schichten von Syracus wirklich echt sarmatische Schichten 
sind, so ware ja damit nur erwiesen, dass die Ablagerungen der sar¬ 
matischen Stufe eine grbssere Ausdehnung besitzen, als man bisher an- 
nahm, keineswegs wiirde jedoch daraus hervorgehen, dass die sarma¬ 
tischen Arten bereits zur Zeit der marinen Mediterranstufe gelebt 
hatten, denn die fraglichen Schichten liegen ja bei Syracus auf dem 
Leythakalk und im Leythakalk selbst findet man nichts von den sar¬ 
matischen Oder pseudo-sarmatischen Arten, wenn auch allerdings an 
der Grenze der beiden Bildungen eine Mischung der Faunen ersichtlich ist. 

Diese Bemerkung sei jedoch nur in Paranthese gemacht und habe 
ich den Gegenstand eigentlich eines andern Umstandes wegen beriihrt. 

Die Untersuchungen bei Syracus wurden von Herrn Bittner und 
mir gemeinsam gemacht, und Herr B i ttner ist daher mit alien Neben- 
umstanden vollkommen vertraut. Er weiss, dass diese Fossilien bei 
Syracus nur in Abdriicken und Steinkernen vorkamen, dass ich 
meinen Bericht hieriiber auf der Reise schrieb und die Bestimmungen 
mithin nur wahrend der Aufnahme a la vue gemacht waren und nicht 
auf einem genaueren Vergleich der Stiicke beruhten. Alles dies hatte 
ihn wohl zu einer gewissen Reserve in Rucksicht auf die Anfiihrung 
dieser Bestimmungen veranlassen kbnnen. 

Aber noch mehr. 
’ Ich habe spater die in Rede stehenden Fossilien wirklich mit 
solchen der sarmatischen Stufe verglichen und hierauf erklart, dass mir 
nunmehr ihre Identitat nicht sicher zu sein scheine, und dass die 
fraglichen Ablagerungen von Syracus wohl den Charakterder sarma¬ 
tischen Stufe zeigten, dass sie aber nicht schlechtweg als sarmatische 
Ablagerungen bezeichnet werden konnten. 

Was thut nun Herr Bittner gegeniiber dieser Erklarung? 
Er erklart rundweg, dass ihm eine Berichtigung in dieser Form 

durchaus nicht geniige, dass ich die Unrichtigkeit meaner ursprung- 
lichen Angaben fur jede einzelne Art ausfiihrlich und eingehend palaon- 
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tologisch begriinden miisse, und so laoge dies niclit geschehen sei, 
babe er ein „Reclit“, meine urspriinglicben Angaben als aufrechtstehend 
zu betrachten und werde sie auch bis dahin, „gestutzt auf sein Recht“, 
immer wieder anfiihren (sic!). 

Es ist dies jedenfalls eine neue Metbode, die „Literatur zu be- 
iiiitzen", welcbe bisber unter „Facbleuten“ nicbt iiblicb war und deren 
Raison wobl weniger einleucbten durfte, aber allerdings wird durch 
diesen Grundsatz etwas anderes klar. 

Icb babe zuvor die Frage aufgeworfen, warum Herr Bittner in 
so vielen Fallen, welcbe ibm bei nur einiger Ueberlegung verdacbtig 
erscbeinen mussten, seine Collegen, von denen diese Angaben berriibrten, 
nicbt befragt babe. 

Nun ist es allerdings vollkoramen klar, warum er dies nicbt 
getban. 

Seine Collegen batten ibm allerdings moglicberweise erklaren 
konnen, dass die fraglicben Bestimraungen ibrer gegenwartigen Ueber- 
zeugung nach unverlasslicb seien. Aber was ware darait geandert 
gewesen ? 

Dies ware eben eine „personlicbe Meinung“ der betreffenden 
Herren, keineswegs aber eine „ausfuhrlicbe, palaontologiscbe Be- 
grtindung“ des Irrtbums gewesen, und so lange eine solcbe nicbt gc- 
druckt vorliegt, bat ja Herr Bittn e r ein „gutes Recbt“, die betreffende 
Angabe als zu Recbt bestebend zu betracbten und als solcbe zu citiren. 

Mit anderen Worten, es batte ja den betreffenden Herren gar 
nicbts geniitzt, wenn sie ibre Angaben zuriickgezogen batten, sie 
batten bundertmal versicbern konnen, sie batten sicb damals 
geirrt, Bittner-Sbyllok batte die unricbtigen Bestimmungen trotz 
alledem citirt uod ist entscblossen, dies aucb fernerbin zu tbun, kraft 
seines guten Recbtes, auf Beniitzung der Literatur, so lange bis die be¬ 
treffenden Unglucklicben vor aller Welt pater peccavi gesagt und zum 
Zeicben ibrer Reue und Busse ausfubrlicb und eingebend bewiesen 
batten, dass ibre Angaben unricbtig gewesen, dass die vermeintliche 
Tapes gregaria keine Tapes gregaria und der vermeintlicbe Pecten so- 
larium vielleicbt ein Pecten Tournali gewesen. 

Unter solcben Umstanden war es freilicb besser, wenn Herr 
Bittner nieraand fragte, dock mdcbte icb mir nur die bescbeidene 
Anfrage erlauben, was denn zu gescbeben babe, wenn irgend jemand 
eine irrige Bestiramung publicirt und das betreffende Belegstuck nicbt 
vorbanden ist, vielleicbt gar nicbt gesammelt wurde? 

In diesem Falle ist eine ausfubrlicbe, palaontologiscbe Be- 
griindung des Irrtbums offenbar gar nicbt mebr mdglicb und mtisste 
man nacb Bittn e r’scben Grundsatzen diese irrige Bestimmung in 
alle Ewigkeit mitscbleppen. 

Icb weiss nicbt, ob Bittner mit seinen neuen, facbmanniscben 
Grundsatzen Proselyten macben wird, was jedocb meine Wenigkeit an- 
belangt, so denke icb micb aucb in Zukunft an den bisberigen Usus 
zu balten, welcber darin bestebt, dass, wenn Jemand eine Art obne 
nabere Begriindung und Bescbreibung anfubrt, er sie aucb obne 
nabere Begriindung wieder zuriickzieben kann, und dass es ganz obne 
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Berechtigung ist, in jedem solchen Falle eine ausfiihrliche palaontolo- 
gische Behandlung zu verlangen. 

Bevor ich weiter gehe, mdchte ich noch eine kurze Beinerkung 
einschalten. 

Vor einigen Jahren erhielt das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet durch 
die Giite des Herrn Dr. Z. v. Bosniaski, welcher sich bekanntlich 
mit so grossem Erfolge mit dem Studium der fossilen Fischfauna be- 
schaftigt, eine grossere Sammiung von Gesteinsstiicken und Fossilien 
aus den Tertiarbildungen der Umgebung von Gabbro bei Livorno, 
in welcher alle Glieder, w^elche Bosniaski in diesen Ablagerungen 
unterschieden hatte, vertreten w^aren. 

In dieser Sammiung fiel mir nun auf den ersten Blick eine Suite 
von Vorkommnissen auf, welche im Habitus eine ausserordentliche 
Aehnlicbkeit mit den Vorkommnissen der sarmatischen Stufe zeigte, und 
wenn sich bei naherem Vergleiche auch herausstellte, dass, soweit man 
dies an den Steinkernen und Abdriicken beurtheilen konnte, die Arten 
specifisch von jenen der sarmatischen Stufe verschieden w^aren, so war 
es nicht weniger iiberraschend zu finden, dass dieselben daftir mit 
jenen der pseudo-sarmatischen Schichten von Syracus iibereinstimmten. 
Es war das^elbe Cardium^ dieselbe Modiola ahnlich der M. volhynica^ 
dieselbe Mactra^ dieselbe Tajjes gregaria ahnliche Muschel u. s. w. 

Der Schichtencomplex, welcher im jiingeren Tertiar von Gabbro 
durch diese pseudo-sarmatische Fauna ausgezeichnet ist, ist der bekannte 
Complex der sogenannten Tripoli, und es ist nun welter sehr auffallend, 
dass die Fischfauna dieser Tripoli nach den Untersuchungen Bos¬ 
nia s k i’s eine ausserordentlich grosse Aehnlichkeit mit der von 
Kramberger beschriebenen Fischfauna aus den Mergeln und Tripoli- 
schichten von Dolje, Yrabce und Podsused bei Agram zeigt, welche 
nach den Beobachtungen Eramberger’s der sarmatischen Stufe an- 
gehbren. 

Was die bathrologische Stellung der in Bede stehenden Tripoli- 
schichten von Gabbro anbelangt, so bilden sie im Allgemeinen das 
oberste Glied des marinen Miocans und liegen tiber den Leythakalken 
mit Pecfen adiincus und den tortonischen Mergeln und unter dem be- 
kannten Gypshorizonte Italiens, nehmen also genau jene Stellung ein, 
welche den sarmatischen Schichten zukommen mtisste. 

Es ist jedoch zu bemerken, dass nach den Untersuchungen Bos¬ 
nia ski’s stellenweise zwischen den pseudo-sarmatischen Tripolischichten 
und dem Gypshorizonte nochmals ein mariner Leythakalk auftreten 
soil, welcher dem unteren Leythakalke sehr ahnlich ist und sich fau- 
nistisch w^enig von demselben unterscheidet. Zu diesen oberen Leytha¬ 
kalken gehbrt nach Bosniaski unter Anderem der bekannte Leytha¬ 
kalk von Bosignano, welcher von mir bei einer friiheren Gelegen- 
heit als ein marines Aequivalent der sarmatischen Stufe aufgefasst wurde. 

Alle diese Umstande scheinen darauf hinzuweisen, dass die pseudo- 
sarmatischen Schichten von Syracus keine auf diesen Punkt beschraukte 
locale Erscheinung sind, sondern dass dieselben eine grossere horizontale 
Ausdehnung besitzen, und ist in dieser Beziehung auch namentlich 
darauf aufmerksain zu machen, dass dieselbe Fauna, welche sich bei 
Syracus in einem eigenthtimlich blaschenfdrmigen Oolith findet, bei 
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Gabbro in feinen Mergeln und zarten Tripoli gefunden wird und dadurch 
eine grosse Unabhangigkeit von der Natur des Sedimentes documentirt. 

Bemerkenswerth ist ferner, dass, wie zuvor erwahnt, auch in den 
echt sarmatischen Schichten Tripoliablageruagen vorkommen und dass 
blaschenformige Oolithe sonst geradezu charakteristisch fiir die sarina- 
tische Stufe sind. Auch die von mir beschriebene Umwandlung der 
pseudo - sarmatischen Oolithe von Syracus in dichten Kalkstein vom 
Aussehen eines lithographischen Kalksteines erinnert lebhaft an aholiche 
Vorkommnisse in den sarmatischen Schichten Galiziens. 

Ich mbchte hier noch bemerken, dass bereits Capellini im 
Jahre 1878 in seiner bekannten Arbeit „I1 Calcare di Leitha, il Sar- 
matiano e gli strati a Congerie nei monti di Livorno, di Castellina ma- 
rittima etc.^ einen gewissen Schichtencomplex des Livorneser Tertiar 
als Aequivalent der sarmatischen Stufe ausgeschieden hat. Er rechnete 
hiezu jedoch nicht nur die Tripoli mit ihrer pseudo-sarmatischen Fauna, 
sondern hauptsachlich auch die tiefer liegenden Mergel mit Venus midti- 
lamellata^ Buccinum semistriatum Turitella, Area diluvii etc., welche 
offenbar dem gewohnlichen marinen Tortonien angehoren. 

Nach dieser kleinen Abschweifung komme ich wieder auf mein 
Thema zuruck. 

Herr Bittner macht in seiner Arbeit darauf aufmerksam, dass in der 
Fauna der jungeren Mediterranstufe die litoralen Gattungen Trochus^ 
Mytilus^ Cardium auffallend schwach vertreten seien, wahrend die 
charakteristischen Arten der alteren Mediterranstufe, sowie der s a r- 
matischen Stufe gerade vorwiegend zu diesen, sowie zu einigen andern 
ausgesprochen litoralen Gattungen gehoren. Er leitet aus diesen That- 
sachen die Vermuthung ab, dass man innerhalb der jiingeren Mediterran- 
bildungen gewisse litorale Ablagerungen tiberhaupt noch nicht kenne, 
und kniipft daran die Erwartung, dass man in diesen, erst noch zu 
entdeckenden Litoralbildungen der jungeren Mediterranstufe dereinst 
noch alle jene eigenthiimlichen Troclius^ Cardium- und Mytilus-Arten auf- 
finden werde, welche man gegenwartig noch fiir eigenthiimliche Bestand- 
theile der alteren Mediterranstufe und der sarmatischen Stufe halt. 

Dieses ganze Raisonnement, so bestechend es auch bei oberliachlicher 
Auffassung sein mag, schien mir doch bei naherer Betrachtung an 
grosser Unwahrscheinlichkeit zu leiden, und ich gab dieser Anschauung 
auch in meinem Eingangs erwahnten Referate Ausdruck. 

Ich machte darauf aufmerksam, dass ja Litoralbildungen aller 
Art innerhalb der zweiten Mediterranstufe sehr verbreitet seien, dass 
man in ihr ausgedehnte und machtig entwickelte Korallriffe kenne 
und dass ja in diesen, sowie in den begleitenden Schichten in erster Linie 
die verschiedenen Trochus-Arten vorkommen mtissten, sofern sie in den 
damaligen Meeren tiberhaupt gelebt hatten. 

Es schien mir daher wahrscheinlicher zu sein, dass die ver- 
haltnissmassige Armuth an Trochus-^ Cardium- und Mytilus-Arten 
innerhalb der jungeren Mediterranstufe eine nicht nur scheinbare, 
sondern eine effective sei, und wies dabei auf die Conchylienfauna 
des caraibischen Meeres hin, welche bekanntlich ebenfalls auffallend arm 
an Trochiden ist. 
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Herr Bittner findet nun meine Argumentation ganzlich unver- 

standlich und meint, wenn ich die Trochidenarmuth der zweiten 
Mediterranstufe fiir eine ursprungliche und effective halte, so sei dies 
eben nicht mehr als „meine personliche Meinung!“ 

Man hbre und staune! 
Herr Bittner setzt sich irgend eine Idee in den Kopf und 

sucht zur Unterstutzung derselben in der Literatur die dubiosesten 
Daten zusammen, und nachdem ihm diese nicht hinreichen, erganzt er 
das Fehlende mittelst einiger kiihner Suppositionen und verlangt, dass 
man dies als wissenschaftlichen Beweis hinnehme. 

Wenn aber ein Anderer sich auf die notorischen Thatsachen be- 
ruft und die Thatsachen als Thatsachen betrachtet, so ist dies „eine 
personliche Meinung" und nicht mehr! 

Herr Bittner ist, wie mir aus seinen Arbeiten hervorzugehen 
scheint, ein eifriger Darwinianer. Es scheint mir aber, dass die Methode 
des modernen Darwinismus bereits eine bedenkliche Verwirrung in 
manchen Kopfen angerichtet hat. 

Die Hauptsache ist die Idee, getragen von der Ueberzeugung 
und dem Glauben. Man stutzt dann das Ganze so gut es geht mit wenn 
auch nicht „richtigen“, so doch ,5rechtlich erworbenen“ Daten, und wenn 
man mit denselben zu Ende ist, so weist man auf irgend eine Lucke 
in den Kenntnissen hin und fiillt dieselbe nach Belieben aus. 

So macht es der moderife Darwinismus und so macht es auch 
Herr Bittner. 

Wenn Herr Bittner iibrigens schon zu derartigen Speculationen 
hinneigt, so mbchte ich ihn noch auf einen Punkt aufmerksam machen, 
den er vollkommen iibersehen zu haben scheint und der doch, wie ich 
glaube, von 'einiger Wichtigkeit ist, und dieser Punkt besteht darin, 
dass von den einigen 40 Arten eigenthiimlicher Trochiden, welche die 
sarmatische Stufe besitzt, nicht eine einzige Art im Pliocan Oder im 
jetzigen Mittelmeere vorkommt. 

Wenn. die Trochidenfauna der sarmatischen Stufe wirklich, wie 
Herr Bittner anzunehmen geneigt ist, eigentlich nur die Trochiden¬ 
fauna der Mediterranstufe ist, welche in dieser Stufe nur durch rathsel- 
hafte Umstande noch nicht aufgefunden wurde, so hatte man eigentlich 
erwarten diirfen, dass eine entsprechende Anzahl dieser Arten sich auch 
noch in der Fauna des jetzigen Mittelmeeres finden sollte, wie ja 
eine grosse Menge der mediterranen Conchylien sich noch gegenwartig 
im Mittelmeere finden, ja diese Anzahl hatte hier eigentlich veriiaitniss- 
niassig noch grosser sein sollen, da ja diese Trochiden zu jener Litoral- 
fauna gehoren, welche nach der Ansicht Bittner’s besonders befahigt 
ist, den Wechsel der ausseren Verhaltnisse zu uberdauern. Dies ist 
aber bekanntlich nicht der Fall, und wahrend von der Fauna der mio- 
canen Mediterranbildungen wohl mehr als ein Drittel ins Pliocan 
ubergeht und circa 15 Percent sich noch lebend in den jetzigen Meeren 
finden, ist von der Trochidenfauna der sarmatischen Stufe nicht eine 
einzige Art ins Pliocaen Oder in die lebende Fauna ubergegangen. 

Mir scheint dieser Umstand sehr wenig in Harmonie mit der 
Bittner’schen Auffassung zu sein, aber naturlich ist dies nur so 
„iueiue personliche Meinung“. 

Jahrbach der k. k. geol. Reiohsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Th. Fuchs.) 17 
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Wenn ich den Aufsatz Herrn Bittner’s recht verstehe und ge- 
legentliche miindliche Aeusserungen von ihm richtig aufgefasst habe, so 
ist Herr Bittner der Ansicht, dass er keineswegs verpflicbtet sei, die 
Richtigkeit der von ihm angegebenen Daten zu untersuchen, 'sondern 
dass dies — raeine Aufgabe sei. 

Ich bin Herrn Bittner fur seine gute Meinung sehr dankbar, 
muss aber die mir zugedachte Aufgabe dennoch hoflichst ablehnen. Ich 
bin kein „wissenschaftliches Controlorgan“ fur fremde Bestimmungen, 
und wenn Herr Bittner eine Idee zur Geltung bringen will, so mbge 
er die betreffende Arbeit freundlichst selber besorgen Oder sich um 
einen anderen Hilfsarbeiter umsehen, ich fur meinen Theil habe 
mit meinen eigenen Arbeiten vollkommen genug zu thun. 

Um jedoch wenigstens meinen guten Widen zu zeigen und um 
mir nicht den Vorwurf zuzuziehen, nur leere Polemik iiber Principien 
zu treiben, will ich es im Nachstehenden doch versuchen, wenigstens 
einige der von Bittner angezogenen Daten naher zu beleuchten. Es 
wird sich hiehei zugleich wohl am besten ergeben, mit wie viel Oder 
mit wie wenig Kritik Bittner von seinem Rechte der Literatur- 
beniitznng Gebrauch gemacht hat. 

Buccimim diiplicatiim Sow. Soil nach mir und Karrerin Grund, 
Niederkreuzstatten und Grinzing, nach Stur in Enzesfeld vorkommen. 

Was Grund und Niederkreuzstatten anbelangt, so ist von mir an 
der angezogenen Stelle das Buccimim ^accatum gemeint gewesen und 
auch die Angahen Grinzing und Enzesfeld beziehen sich ohne Zweifel 
auf diese Art. Diese beiden Arten stehen sich hamlich ausserordentlich 
nahe und wurden anfangs von M. Ho ernes zu einer Art zusammen- 
gezogen. 

Buccimim Verneuilii Orh. Soil nach R. Ho ernes nur eine Ab- 
art des B. dupUcatum sein, und da letztere Art, wie eben erwahnt, 
auch aus mediterranen Ablagerungen angefiihrt wird, so darf (nach 
Ansicht Herrn Bittner’s) auch das B. Verneuilii nicht mehr als eigen- 
thiimliche Art der sarmatischen Stufe betrachtet werden. 

Ich muss gestehen, dass mir die Zusammenziehung von B. Ver¬ 
neuilii und B, duplicatum zu einer Art niemals richtig vorgekoramen 
ist. Die beiden Arten sind in ihrer normalen Form ganzlich von ein- 
ander verschieden, und im Wiener Becken kennt man auch meines 
Wissens keinerlei Uebergange der einen Art in die andere. Aus Bess- 
arabien werden zwar von Sinzow und R. Ho ernes solche Zwischen- 
formen und Uebergange angefuhrt, doch scheinen mir dieselben durch- 
aus nicht hinreichend zu sein, um beide Arten thatsachlich in eine 
zu vereinigen. 

Man mag ubrigens iiber diesen Punkt denken wie man will, auf 
jeden Fall stellt das B. Verneuilii eine ganz bestimmt ausgepragte 
Form vor, welche bisher in mediterranen Ablagerungen noch niemals 
nachgewiesen worden ist, und demnach nach wie vor als der sarma- 
tischeu Stufe eigeuthUmlich betrachtet werden muss. 

Ceritliiwn disjunctum Sow. Wird von Stur aus Lapugy, von 
St ache aus dem Leythakalke von Waitzen angefuhrt und soil in der 
Sammlung der geologischen Reicbsanstalt auch von Steinabrunn vor- 
handen sein. 
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Ich kanD demgegeiiuber nur versichern, dass mir diese Art noch 
niemals aus irgendwelchen mediterranen Ablagerungen vorgekommen 
ist, und dass mir die angefuhrten Falle daher durchaus der Bestatigung 
bedurftig erscheinen. Das von Stur gegebene Verzeichniss der Fossilien 
von Lapugy ist nach Star’s eigener Angabe in Bezug auf einzelne 
Arten nicht ganz verlasslich, Stacke scheint die in Rede stehende 
Bestimmung nur wahrend der Aufnahme im Felde a la vue gemacht 
zu haben, und was Steinabrunn anbelangt, so mag ja immerhin in der 
Reichsanstalt ein Cer. disjunctum mit der Fundortsbezeichnung „ Steina¬ 
brunn “ vorliegen, aber es fragt sich nur, ob diese Art auch aus "den 
m a r i n e n Schichten von Steinabrunn herstammt, da ja in geringer 
Entfernung davon auch sarmatische Schichten vorkommen. 

Herr Bittner weist aber auch noch auf die (vermeintliche) nahe 
Verwandtschaft des Cer. disjunctum mit Cer. plicatum bin und em- 
pfiehlt diesen Punkt der naheren Untersuchung Anderer, indem er nicht 
ubel geneigt scheint, die bisweilen vorkommende Varietat von C. dis¬ 
junctum mit 4 Knotenreihen fiir identisch mit Cer. plicatum zu halten. 

Warum hat denn aber Herr Bittner sich nicht die Miihe ge- 
nommen diesen Punkt selber naher zu untersuchen, er hatte dann 
zweifelsohne ohne Schwierigkeit gefunden, dass diese beiden Arten 
nur eine oberflachliche Aehnlichkeit besitzen, in der That aber gar 
nicht naher verwandt sind, indem sie zu ganz verschiedenen Sectionen 
Oder Untergattungen gehdren. 

Cer. plicatum besitzt namlich einen, wenn auch kurzen, so doch 
deutlichen, geraden Canal und gehort in das Subgenus Bittium^ 
wahrend Cer. disjunctum gar keinen Canal, sondern nur einen breiten, 
flachen Ausguss besitzt und in das Subgenus Potamides Oder Cerithidea 
gestellt werden muss. 

Aus demselben Grunde kann auch wie ich glaube, vorderhand 
von einer naheren genetischen Beziehung zwischen Cer. disjunctum und 
tlieodiscum nicht gut die Rede sein. 

Cardium dbsoletum und plicatum Eichiv. kommen in dem Ver- 
zeichnisse vor, welches Karrer in seinem grossen Wasserleitungswerke 
von den Fossilien des Badner Tegels von Baden gibt, und zwar werden 
die Arten daselbst sogar als haufig vorkommend angefuhrt. 

Ist Herrn Bittner gar kein Bedenken aufgestiegen, als er diese 
Angabe beniitzte? 

Seit mehr als 50 Jahren wird in Baden gesammelt, 100.000 von 
Conchylien sind wahrend dieser Zeit durch die Hande von Fachmannern 
gegangen und niemals ist auch nur eine Spur von diesen beiden Cardien 
gefunden worden, und hier werden sie nun plotzlich als „haufig vor- 
kommend“ angefuhrt! — Ich glaube, jeder andere „Fachmann“ hatte 
es sich zehnmal uberlegt, ehe er auf ein solches Datum hin ohne nahere 
Untersuchung so weitgehende Schlusse baute. 

Ill Wirklichkeit verhalt sich die Sache folgendermassen: 
Herr Auinger erhielt einmal den Auftrag, einen Zettelkatalog 

der Miocan-Conchylien Oesterreichs und Ungarns, welche sich im 
Hof-Mineraliencabinet befinden, anzulegen und warden diese Zettel 
sodann nach einzelnen Localitaten geordnet. 

17* 
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Das von Karrer gegebene Verzeicbniss ist nun einfach eine 
Copie der Localitat „Baden“ dieses Zettelkataloges, welcher allerdings 
auch die beiden in Kede stehenden Cardienarten entbalt. 

Merkwiirdigerweise findet sich jedoch in der Sammlung des Mine- 
raliencabinetes keine Spur dieser fraglichen Objecte und scheint daher 
das Ganze auf irgend einen Lapsus des Herrn A u i n g e r hinauszu- 
laufen, wie solche ja bei so umfangreicheu Arbeiten kaum zu ver- 
meiden sind. 

Cardium plicatum wird iibrigens auch von Fontannes aus der 
marinen Mollasse von Cairanne ini Rhonethal citirt. Nun gibt aber 
Fontannes selbst an, dass die Conchylien an dieser Localitat nur in 
Steinkernen erhalten sind, dass das Schloss niemals sichtbar ist und 
die Arten deshalb nur schwer und unsicher zu bestimmen sind. Trotz 
alledem fiibrt Herr Bittner diese Angabe an. 

Herr Bittner begnugt sich aber nicht damit, augenscheinlich 
dubiose Angaben zu sammeln, sondern er citirt selbst solche Falle, in 
welchen die betreffenden Autoren ausdriicklich erklaren, dass eine in 
Rede stehende Art von der sarmatischen Art verschieden sei. 

So beschreibt Hilber aus den Miocanbildungen Galiziens ein 
Cardium Holubicense und praeplicatum, von denen ersteres dem C, ob- 
soletum^ letzteres aber dem C. plicatum nahe stehen soil. 

Nun ist aber C. Holubicense eine winzige Form von 3—4 Milli¬ 
meter Durchmesser, welche mir vielmehr mit C. hispidum verwandt 
scheint und moglicherweise nur ein Jugendexemplar dieser Art ist. 

Candium praeplicatum ist aber ebenfalls viel kleiner als G. pli- 
catum^ hat nahezu doppelt so viel Rippen als diese Art, die Rippen 
tragen keine Schuppen, sondern rundliche Knoten, und zwischen den 
Rippen sieht man dichte Querstreifen, welche C. plicatum nicht besitzt. 

Ervilia podolica EicJnv. Wird von Reuss aus Wieliczka und 
von Karrer aus Gainfahren angefiihrt. 

Das Hauptstiick, auf welches Reuss seine Bestimmung griindete, 
ist eine zerdriickte Bilvalve, an welcher das Schloss nicht zu seheu 
ist und bei welcher demnach nicht einmal das Genus mit Sicher- 
heit fe&tgestellt werden kann. Nebenher finden sich noch eine Menge 
Fragmente von Ervilienbrut, die mir sammtlich zu Erv. piisitla zu ge- 
hdren scheinen. 

Die Angabe Karrer’s (ebenfalls dem Auinger’schen Zettelkatalog 
entnommen) griiudet sich auf ein abgeriebenes Exemplar von Erv. piisilla^ 
welche nur etwas dickscbaliger und etwas mehr gewolbt ist, als die 
gewbhnliche Form. 

Tapes gregaria Partscli. Wird von Stur aus Lapugy, von Mayer 
aus der Schweizer Molasse von Bern angefuhrt. 

Das Mineraliencabinet besitzt diese Art aus Lapugy nicht. 
Die Angabe bei Stur ist, wie ich glaube, in letzter Instanz auf 

ein Verzeichniss der alten Ackner’schen Petrefactensammlung zuriick- 
zufiihren, welches im Jahre 1850 (!) in den „Verhandlungen und Mit- 
theilungen des siebenbiirgischen Vereiues fiir Naturwissenschafteu“ 
erschien. 

In diesem Verz* ichuiss werden noch folgende Arten aus dem 
tertiaren Molassegebirge von Lapugy aufgefiihrt: 
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Exogyra haliotoidea Soiv. 
P achy my a gigas Soiv. 
Spondylus spinosus La^n, 
Valuta spinosa Lam. 
Fusus longaevus Lam etc. etc. 

Was das Vorkommen in der Schweizer Molasse von Bern anbe- 
langt, so ist ja bekannt, dass die arragonitschaligen Conchylien in der 
subalpinen Schweizer Molasse nur in der Form sculpirter Steinkerue 
vorkommen, welche zuweilen noch die Beschaffenheit der Oberflache, 
dagegen niemals den Ban des Schlosses erkennen lassen und iiberdies 
meist mehr oder minder verdriickt sind. 

Bedenkt man nun, dass Tapes gregaria eine glatte, sehr indifferente 
Form ist, deren Umriss iiberdies sehr schwankt, so muss man wohl 
gestehen, dass eine sichere Bestimmung dieser Art unter solchen Um- 
standen iiberhaupt nicht gut mdglich scheint. Hiezu kommt noch, dass 
die Bestimmung dieser Art durch Mayer aus dem Jahre 1853, mithin 
aus einer Zeit stammt, in welcher man selbst in Oesterreich kaum ange- 
fangen, die Natur der sarmatischen Stufe zu wilrdigen, und dass sie von 
hier in verschiedene spatere Listen iiberging. 

In der letzten von Mayer publicirten Liste der Versteinerungen 
des Helvetien jedoch, aus dem Jahre 1873, kommt diese Art nicht 
mehr vor. 

AlLerdings hat Mayer diese Corrector nur „stillschweigend‘‘ vor- 
genommen, ohne die Irrigkeit seiner fruheren Bestimmung „ausfuhrlich 
und eingehend palaontologisch" zu beweisen und hat Herr Bittner 
nach seinen fachmannischen Grundsatzen daher noch immer das „Recht“, 
die alte irrige Bestimmung fort und fort zu citiren und will ich ihn 
auch meinerseits in diesem ^Rechte^ gar nicht weiter behindern. 

Mactra Podolica Eichw. Wird ebenfalls von Mayer in den 
alteren Ver-zeichnissen (1853) aus der Schweizer Molasse angefuhrt. 
Im Verzeichnisse vom Jahre 1873 findet die Art sich nicht mehr vor. 

Modiola marginata Eichtv. Wird von Reuss aus dem marinen 
Tegel von Rudelsdorf, von Hilber „moglicherweise“ (sic!) aus den 
marinen Schichten von Holubica angefuhrt und soil nach mir dem 
lebenden Mytilus variabilis sehr nahestehen. 

Nun erwahnt aber Reuss, dass die ihm vorliegenden Stiicke „sehr 
klein“ sind, was Herrn Bittner umsomehr hatte vorsichtig machen 
kdnnen, als M. Ho ernes in seiner viel spater erschienenen Arbeit 
diese Art von Rudelsdorf nicht anfuhrt. Hilber aber sagt ausdriick- 
lich, dass ihm nur Bruchstucke vorliegen, welche zur Bestimmung nicht 
ausreichen! Was aber den variabilis anbelangt, so ist von mir 
ja nur von einer allgemeinen habituellen Aehnlichkeit gesprochen worden; 
dass von einer naheren specifischen Verwandtschaft mit dieser Art 
nicht die Rede sein kann, geht ja wohl bereits aus der Thatsache 
hervor, dass diese Art ja ein wirklicher Mytilus und keine Modiola ist. 

Ich glaube, dass diese Beispiele, welche zwar nicht alle, aber 
doch die wichtigsten und wesentlichsten der von Bittner angefuhrten 
Falle umfassen, hinreichen werden, um zu zeigen, mit welcher Ober- 
flachlichkeit, mit welchem vollstandigen Mangel an Kritik Bittner 
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bei dieser Arbeit vorgegangen ist, und man begreift kaum die Selbst- 
verblendung, mit welcher dieser Autor pag. 138 scbreibt: 

„Es lasst sich dessenungeachtet gegenwartig bereits mit voller 
Bestimmtheit(!) nachweisen, dass die uberwiegende Mehrzahl 
jener von Fuchs und Suess als bezeichnend sarmatisch, d. h. als 
dieser Stufe ausschliesslich zukommend betrachteten Arten nichts weniger 
als das, sondern dass dieselben vielinehr ebenfalls, wenn auch selten, 
in den Schichten der vorhergehenden marinen Stufe zu finden seien.“ 

„Mit voller B estimm theit“, sagt Herr Bittner und bat 
nicht einen einzigen Fall selbst controlirt, hat Falle aufgefiihrt, in 
denen die betreffenden Gewahrsmanoer selbst erklarten, dass die Be- 
stimmung nicht verlasslich sei! 

Und da will Herr Bittner noch Anderen gute Lehren geben, 
wie man sich als jjFachmann" zu benehmen babe. 

Die Sache hat jedoch noch eine andere Seite. 
Ich hatte in meinem eingangs erwahiiten Referate darauf hin- 

gewiesen, dass Bittner bei seiner Betrachtung die sarmatischen Vor- 
kommnisse Siidrusslands, welche so viele eigenthumliche und auffallende 
Formen umfassen, ausser Betracht gelassen. 

Auf dies bin erwidert nun Herr Bittner, dass dies nicht richtig 
sei, dass er die sudrussischen Vorkommnisse, „so weit es moglich war“, 
Ihatsachlich berucksichtigt habe, und dass er von einem vollstandigen 
Verzeichnisse deswegen abgesehen habe, weil dies dem nachsten Zwecke 
seiner Arbeit fernelag. 

Ich muss nun gestehen, dass es mir nicht recht einleuchtend ist, 
wieso eine vollstandige Aufzahlung der sarmatischen Conchylien dem 
Zwecke Oder auch nur dem nachsten Zwecke der Bittner’schen Arbeit 
ferneliegen soil. Der ganze Zweck dieser Arbeit bestand doch darin, 
zu zeigen, dass die eigenthiimlichen Conchylien der sarmatischen Stufe 
sammtlich bereits in der vorhergehenden marinen Stufe gelebt batten, 
und in einem solchen Falle ist es doch gewiss nicht thunlich, nahezu 
zwei Drittel dieser eigenthiimlichen Arten einfach beiseite zu lassen. 

Bittner sucht dies allerdings einigermassen zu begrunden, indem 
er darauf hinweist, dass die marinen Miocaiibildungen dieser dstlichen 
Lander noch zu wenig bekannt seien, und dazu die Vermuthuug aus* 
spricht, dass man, sobald diese Ablagerungen nur genauer bekannt 
sein wiirden, in ihnen auch die zahlreichen eigenthiimlichen Arten der 
sarmatischen Ablagerungen Siidrusslands finden werde. 

Dies ist nun Alles recht schon und gut, aber es ist dies doch 
nur wieder eine der beliebten Suppositionen, eine „personliche Aasicht“ 
des Herrn Bittner, welche durch gar nichts gestutzt wird, als eben 
durch seinen Wunsch, dass es so sein moge. 

Hiezu kommt noch, dass die weitaus grosste Mehrzahl der eigen- 
thiimlichen sarmatischen Arten Siidrusslands bei Kischenew gefunden 
wird. Kischenew liegt ja aber gar nicht so weit ostlich, es liegt viel- 
mehr vollstandig im Verbreitungsgebiete der galizischen, podolischen 
und volhynischen Miocanbildungen, nur wenige Meilen von den letzten 
bekannten Fundorten mediterraner Ablagerungen im ndrdlichen Bessara- 
bien, und ist es daher ganzlich unwahrscheinlich, dass zur Zeit der 
Mediterranstufe bei Kischenew eine solche Masse von eigenthiimlichen 
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Cardien, Trochiden und Phasianellen sollten gelebt haben, von denen 
man in den marinen Miocanbilduiigen Galiziens, Podoliens uud Volhyniens 
noch i]iclits!^'gefunden bat. 

Schliesslich ist noch auffallend, dass Herr Bittner die von 
Abich angefiihrten sarmatischen Arten von Kertsch, welches doch 
urn so viel weiter gegen Osten liegt, allerdings auffiihrt, die viel naher 
gelegecen Kischenewer Arten aber „als dem nachsten Zwe(ke seiner 
Arbeit ferneliegend“ nicht berticksichtigt. 

Hier aber scheint mir der Schliissel zum Verstandniss dieses Vor- 
gehens zu liegen. 

Abich hat namlich seinerzeit die marinen Leythakalke von 
Kertsch nicht von den dariiber liegenden sarmatischen Ablagerungen 
getrennt und die Vorkommnisse dieser beiden Kalksteine zusammen 
aiigefiihrt. Hiedurch wurde der Gegensatz zwischen sarmatischen und 
mediterranen Schichten naturlich scheinbar verwischt; dies passte vor- 
ztiglich zu den Bittn er’schen Anschauungen, uud dies wurde auch 
sorgfaltig citirt. 

Bei Kischenew finden sich solche marine Remanenzen nicht, hin- 
gegen wobl eine sehr grosse Anzahl sonderbarer und eigenthiimlicher 
Arten, von denen in den marinen Mediterranbildungen noch keine Spur 
nachgewiesen wurde. Dies findet Herr Bittner nicht ndthig zu citiren, 
sondern er gleitet iiber dieselben sachte hinweg, indem er schreibt: 
Cardkim sp. pl.^ Trochus sp. pl.^ Fhasianella sp. pi. 

Ist dies auch noch eine gerechte und unparteiische Beniitzung 
der Literatur ? 

Urn die Unterlassung Bittner’s jedoch einigermassen gutzu- 
machen, erlaube ich mir im Nachstehenden das Verzeichniss zu repro- 
duciren, welches Sinzow im Jahre 1882 iiber die Vorkommnisse von 
Kischenew gegeben. 

Diejenigen Arten, welche bisher aus alteren Ablagerungen noch 
nicht nachgewiesen wurden, sind mit gesperrter Schrift gedruckt, die¬ 
jenigen, welche in Bittner’s Verzeichniss nicht vorkommen, sind mit 
einem * bezeichnet. 

Niibecularia novarossica Karrer Shiz. 

Cellepora glohularis Eicliiv. 
* Hemiescliara variabilis Reuss. 

Diastopora corrugata Reuss, 
* Repralia verruculosa Reuss. 

TubuUpora congesta Reuss. 
* Mem br anipoTa bessarabica Sinz. 

Cardiim obsoletum Eichiv. 
„ irregulare Eichtv. 
„ Fittoni Orb. 
„ Loweni Nor dm. 
„ Fi sch erianum Dong. 
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* 
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* 

* 

❖ 

Cardium tubulo sum Eichw. 
„ pseudo ‘Fischer ianum Sinz. 
„ papyraceum Sinz. 
„ semigranosum Sinz. 
„ Donginckii Sinz. 
„ plicatum Eichw. 

Modiola volhynica Eichw. 
„ mar gin at a Eichw. 
„ navicula Duh. 
„ Denysiana Orb. 
„ Fuchsii Sinz. 

PJrvilia podolica Eichiv. 
Mactra podolica Eichw. 

„ ponder0sa Eichw. 
Tapes gregaria Partsch. 

„ Vitaliana Orb. 
Donax Hoernesi Sinz. 
Sole?i subfragilis Eichiv. 
Pholas dactylus Lime var. imsilla Ear dm. 
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podolicus Dub. 
mini us Eichiv. 
Cordierianus Orb. 
Wor onzow ii Orb. 
Blainvillei Orb. 
papilla Eichiv. 
Feneonianus Orb. 
Celinae Andrz. 
R oil a ndi anil s Orb. 
sar mates Eichiv. 
el at i or Orb. 
Adelae Orb. 
payeanus Orb. 
p ictus Eichw. 
alb omaculatus Eichw. 
an ceps Eichw. 
pr 0 siliens Eichiv. 
Philippi Nor dm. 
marginatus Eichw. 
subsig aretus Sinz. 
zonal 0-punct at us Sinz. 
Jeremejewi Sinz. 
angulatus Eichw. 
angulatiform is Sinz. 
sub - Rolla ndi anu s Sinz. 
striat 0 - sulcatus Sinz. 
margaritoideus Sinz. 
curvilineatus Sinz. 
turriculoides Sinz. 
bessarabicus Sinz. 
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Trochus suh-Cordieriamis Sinz. 
„ conus Sinz. 
„ mi nut us Sinz. 
„ s emistriat us Sinz. 
„ clegantulus Sinz. 

phasianellaef or mis Sinz. 
pseudo-anguldtus Sinz. 

Turbo Omaliusii Orb. 
Phasianella bessarabica Orb. 

„ „ var. Orbignyana Hoern. 
ischineiviae Orb. 

„ elong atissima Orb. 
„ Blddei Eichiv. 

' „ Neumayri Sinz. 
„ intermedia Sinz. 
„ striato-tuberculata Sinz. 

Delpliinula squamosa-spinosa Sinz. 
Mitra laevis Eichiv. 
Buccinum duplicatum Sow. 

„ duplic atu m — Ver neuili Sinz. 
„ Ver neuili Orb. 
„ „ var. striatulum Eichiv. 
„ duplicatum — Hoernesi Sinz. 
„ „ var. Jaquemarti Orb. 
„ sub striatulum Sinz. 

Cerithium pictum Bast. 
rubiginosum Eichiv. 

„ disjunctum Sow. 
Acmaea angulat a Orb. 

„ compressiuscuta Eichw. 
Bulla Lajonhaireana Bast. 

„ truncata Ad. 
„ monstros a Sinz. 
„ plicatilis Sinz. 

Hydrobia Frauenfeldi Hoern. 
„ substriatula Sinz. 

Amnicola zonata Eichw. 
„ nympha Eichw. 
„ cyclostomoides Sinz. 

Li t or in a bessarabica Sinz. 
„ phasianellaef or mis Sinz. 

Odostomia Fuchsii Hoern. jun. 
„ bessarabica Sinz. 

Cy dostomus subpictus Sinz. 
Valvata pseudo- adeorbis Sinz. 
S pi r orb is spiralis Eiehw. 

„ heliciformis Eichw. 

Es geht aus diesem Verzeiclinisse hervor, dass es nicht weniger 
als 82, Oder wenn man sich bios auf die Conchylien beschranken will, 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. l.Heft. (Th. Fuchs.) 18 
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74 Arten sind, welche in dem B i 11 n e r’schen Verzeichnisse fehlen. 
Und von diesen 82, respective 74 Arten sind mit Ausnahme von 3 Arten 
alle als der sarmatischen Stufe eigenthiimlich anzusehen! 

Es fallt mir gewiss nicht ein, zu bestreiten, dass manche der 
hier angefuhrten Arten besser als blosse Yarietaten von anderen zu 
betrachten sein werden, aber dies miisste doch Alles erst nacbgewiesen 
werden, und es ist doch ganzlich unzulassig, 71 in der Literatur aus- 
fuhrlich beschriebene und abgebildete Arten einfach zu ignoriren. Es 
sind ja das weit iiber zwei Drittel der Arten, welche Herr Bittner 
uberhaupt aus der sarmatischen Stufe anzufuhren wusste. 

War jedoch Herr Bittner nicht in der Lage, sich iiber diese 
71 Arten ein Urtheil zu bilden, so war er ganz einfach seiner Auf- 
gabe nicht gewachsen und hatte besser gethan, die Sache sein zu 
lassen, als mit solcher Anmassuug in die Welt zu posaunen, er habe 
„mit voller Bestimmtheit“ nacbgewiesen, dass fast alle sarmatischen 
Arten bereits in alteren Schichten vorkommen, und dass die ganze 
sarmatische Fauna nur ein minimaler Rest der vorhergehenden medi- 
terranen Miocanfauna sei. 

Ich habe aber noch einen Punkt zu besprechen. 
Ich habe zuvor darauf aufmerksam gemacht, dass die Trochiden 

der sarmatischen Stufe nicht in jiingere Bildungen iibergehen, im 
Grunde genommen kann man aber genau dasselbe auch von der ge- 
sammten sarmatischen Fauna sagen, und indem wir dieses Moment ins 
Auge fassen, nimmt die ganze Frage eine viel scharfere Form an. 

Man hebt in der Regel nur die Thatsache hervor, dass die sar¬ 
matische Fauna eine so weitgehende Selbststandigkeit gegeniiber der 
mediterranen Fauna zeige, und auch Bittner besch^tigt sich einzig 
und allein nur mit dieser Seite der Frage; im Grunde genommen ist 
aber die Thatsache ebenso merkwilrdig, dass nicht eine einzige der 
bezeichnendeu sarmatischen Arten ins Pliocan und in die Jetztwelt 
iibergeht. 

Ware die Bittner’sche Aoschauung richtig, so miissten ja ge- 
rade die sarmatischen Arten en masse auch in jtingeren Bildungen 
vorkommen, in Wirklichkeit aber ist dies durchaus nicht der Fall. 

Die miocane Mediterranfauna, die altere und jiiugere Pliocanfauna 
und schliesslich die Fauna des Mittelmeeres stellen eine uuunterbrochene 
Kette verwandter Faunen, gewissermassen einen continuirlichen Ent- 
wicklungscyclus dar. Mitten in diesen Entwicklungscyclus hinein fallt 
aber die sarmatische Fauna, dereo Arten weder in der vorhergehenden 
Fauna vorhanden sind, noch in die jiiugereu Fauuen iibergehen, und 
welche somit m der Kette verwandter Faunen wie ein vollkommen 
fremdes Element eingeschaltet erscheint. 

Herr Bittner hat freilich „mit voller Bestimmtheit“ nachge- 
wiesen, dass weitaus die meisten sarmatischen Arten bereits in der 
vorhergehenden Mediterranstufe vorkommen, und vielleicht gelingt es 
ihm auch, einen ahnlicheu bestimmten Beweis daflir zu erbringen, dass 
ein entsprechender Theil der sarmatischen Fauna auch ins Pliocan uber- 
geht, Oder es gelingt ihm doch, es wahrscheinlich zu machen, dass 
diese Arten im Pliocan irgendwo vorhanden, bisher aber aus irgend 
welchen Umstiinden noch nicht aufgefunden worden seien. 
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Ich fur meinen Theil halte dies Alles zwar fiir sehr unwahrscheiu' 
licli, aber natiirlich ist dies auch nur „meine personliche Meinung". 

Ich komme jetzt zum Schlusse noch auf einen Punkt von allge- 
meiner, principieller Natur zu sprechen, zu dessen Beleuchtung ich 
namentlich durch folgenden Passus in B i 11 n e r’s Arbeit veranlasst 
werde: 

„Das waren alle Einwande sachlicher Natur, welche Herr Fuchs 
gegen den von mir gemachten Versuch, im Einklange mit den ntich- 
ternen Anschauungen alterer Forscher die Abstammung der sarmatischen 
Fauna auf dem einfachsten und naheliegendsten Wege, ohne Zuhilfe- 
nahme hypothetischer Verbindungen mit entfernten Meeren, zu erklaren, 
vorzubringen gewusst hat.“ 

Herr Bittner beruft sich hier auf die „nuchternen Anschauungen 
alterer Forsch'er", welche die vorliegende Frage auf dem einfachsten 
und naheliegendsten Wege, ohne Zuhilfenahme von Hypothesen, zu 
losen wussten, und es klingt aus diesen Worten wie eine Klage iiber 
das Verschwinden der guten alten Zeit und iiber die Ueberhandnahme 
des modernen Schwindels. 

Da ist es denn doch nothig, den Fall etwas naher ins Auge zu 
fassen. 

Herr Bittner behauptet im Einklange mit den niichternen An¬ 
schauungen alterer Forscher, dass die Arten der sarmatischen Stufe 
sammtlich bereits zur Zeit der marinen Mediterranstufe gelebt batten, 
und dass die sarmatische Fauna nichts weiter als ein minimaler Ueber- 
rest der vorhergehenden Mediterranfauna sei. 

Bittner hat dies zwar durchaus nicht bewiesen, aber nehmen 
wir einen Augenblick an, dass dies wirklich der Fall ist, und machen 
wir einen Schritt weiter. 

Wie bekannt, folgen im suddstlichen Europa auf die halbbrackischen 
sarmatischen Schichten die brackischen Congerienschichten und die 
Susswasserschichten der levantinischen Stufe. 

Wie mit einern Schlage sind die Arten der sarmatischen Stufe 
verschwunderi, und an ihre Stelle tritt eine ganz neue Lebewelt, welche 
mit der vorhergehenden fast gar keine nahere Verwandtschaft zeigt. 
Dutzende von neuen Gattungen und Subgattungen, viele hunderte von 
neuen Arten, eine immer sonderbarer und fremdartiger als die andere, 
sind aus diesen Ablagerungen bereits bekannt, und noch immmer ist 
ihr Reichthum noch large nicht erschopft, noch immer strdmen in 
reicher Fiille neue und neue Arten aus dieser Quelle zu. 

Woher kommt nun diese Fauna, woher stammt die Fauna der 
Congerienschichten und der levantinischen Stufe? Haben die Arten 
dieser Ablagerungen auch schon zur Zeit der sarmatischen Stufe 
und der Mediterranstufe irgendwo verborgen gelebt und ist die 
Fauna der Congerienschichten auch nur ein minimaler Ueberrest der 
sarmatischen Oder der mediterraneu Fauna? 

Es scheint mir allerdings Forscher zu geben (es sind freilich 
nicht altere, auch w^eiss ich nicht, ob es die nilchternsten sind), welche 
sich ahnlichen Anschauungen zuzuneigen scheinen, aber ich glaube doch, 
dass Bittner Anstand nehmen wllrde, eine derartige Behauptung im 
Ernste aufzustellen. 

18* 
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Nehmen wir jedoch einen Augenblick selbst dies an, nehmen wir 
an, dass es sich nachweisen liesse, dass die levantinische Fauna, die 
Fauna der Congerienschichten, der sarmatischen Stufe und der medi- 
terranen Ablagerungen nur habituell verschiedene Glieder eiuer grossen 
Miocanfauna seien, so eutsteht sofort die Frage: woher stamrat denn 
diese Miocanfauna? war sie bereits zur Zeit des Eocans irgendwo ver- 
borgen vorhanden, und wenn nicht, woher ist sie denn gekommen ? 
Und so geht es rlickwarts Schritt fiir Schritt, von Eocan zur Kreide, 
von Kreide zum Jura, vom Jura zur Trias u. s. w. 

Mit anderen Worten, die sarmatische Fauna ist ja nur ein ein- 
zelner Fall aus einer langen Reihe ahnlicher Falie, und ich muss 
gestehen, dass es mir niemals recht eingeleuchtet hat, warum man 
gerade bei der sarmatischen Fauna nach ihrer Herkunft fragt, wahrend 
man diese Frage doch mit gleichem Rechte eigentlich bei jeder neu 
auftretenden Fauna stellen kbnnte. 

Es ist aber klar, dass diese Frage in letzter Instanz eigentlich 
ident ist mit der Frage nach der Entstehung neuer Arten, und so 
lange man zur Ldsung dieser Frage keine sichere wissenschaftliche 
Grundlage gefunden hat, scheint mir die Frage nach der Herkunft 
dieser oder jener Fauna nicht in den Rahmen wissenschaftlicher Er- 
brterung zu gehoren. 

Dies war auch der Standpunkt, den ich immer in dieser Frage 
eingenommen, und wenn Herr Bittner anfiihrt, ich hatte die sarma¬ 
tische Fauna durch eine Einwanderung aus dem indischen Ocean zu 
erklaren gesucht, so ist dies eigentlich ein Missverstandniss. 

Ich hahe allerdings einmal die Bemerkung gemacht, man w'erde 
„vielleicht einnjal dahin kommen, die sarmatische Fauna in ahnlicher 
Weise als eine Dependenz des indischen Faunengebietes zu betrachten, 
wde gegenwartig die Fauna des Schwarzen Meeres eine Dependenz des 
Mittelmeeres bildet“, aber es sollte damals mit dieser Bemerkung 
eigentlich nur die Thatsache nachdrticklicher hervorgehoben werden, 
dass die einzelnen Arten der sarmatischen Stufe ihre nachsten Ver- 
wandten nicht in den kalteren, sondern in den warmeren Meeren be- 
sitzen, und dass die sarmatische Fauna nicht sowohl den Charakter 
einer borealen, sondern den einer verarmten tropischen Fauna zeige. 
Irgend eine „Erklarung“ zu geben beabsichtigte ich damit durchaus 
nicht, was wohl am besten daraus hervorgeht, dass ich dieser Bemerkung 
in meiner „Geologischen Uebersicht der jiingeren Tertiarbildungen etc.^ 
mit keiner Silbe erwahnte. 

Indem ich daher noch einmal betone, dass mir beim gegenwartigen 
Stand unserer Kenntnisse die Frage nach der Herkunft der einzelnen 
Faunen im Allgemeinen keine wissenschaftliche Basis zu haben scheint, 
fiillt es mir gewiss nicht im entferntesten ein, diese Bemerkung als 
ein Argument gegen die Bittner’sche Theorie zu gebrauchen, und 
raume ich gerne ein, dass dieselbe bei alledem in dem vorliegenden 
speciellen Falle ganz gut vollkommen begriindet und richtig sein kbnnte. 
Alles was ich damit zu zeigen beabsichtige, besteht vielmehr nur darin, 
dass es sich hier nur um „Richtigkeit“ und „Unrichtigkeit“, keineswegs 
aber urn „Nuchternheit“ und „Mangel an Niichternheit" handeln kann. 
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Wenn es Herru Bittner gelingen sollte, die Bichtigkeit seiner 
Anschauung wirklich nachzuweisen, so werde ich der Erste sein, der 
dieselbe vollinlialtlich acceptirt; so lange ihm dies jedoch nicht gelungen 
ist) werde ich fortfahren, die sarmatische Fauna als eine selbststandige 
Fauna zu betrachten, iiber deren Entstehung und Herkunft wir gerade 
so viel und so wenig wissen, wie tiber die Entstehung und Herkunft 
der Fauna der Congerienschichten, der jetzigen Fauna des Mittelineeres 
Oder einer beliebigen anderen Fauna. 

Dies ist meiner Ansicht nach der Standpunkt der wirklich niich- 
ternen Naturforschung, die vor alien Dingen die Basis untersucht, auf 
der sie steht, und sich innerhalb der Sphare des wissenschaftlich Zu- 
ganglichen bewegt. 

Gewiss soli damit Niemandera verwehrt werden Untersuchungen 
iiber die Entstehung der Arten und Faunen anzustellen, aber jedenfalls 
wird derselbe dann andere Wege einschlagen miissen, als aus der 
Literatur eine Menge dubioser Bestimmungen zusammenzutragen. 

Ich komme jetzt zu einera anderen Gegenstande, namlich zu der 
von Bittner angefochtenen Unterscheidung von erster und zweiter 
Mediterranstufe. 

Hier sind die Bittner’schen Arguraeutationen jedoch nach alien 
Richtungen hin noch weit bedenklicher als in dem vorhergehenden Falle, 
und ich hin genbthigt, bevor ich in eine Kritik des Details eingehe, 
einige Bemerkungen allgemeiner Natur vorauszusenden. 

Herr Bittner will beweisen, dass die palaontologischen Momente, 
welche man bisher zur Unterscheidung der beiden Mediterranstufen 
benutzte, zu diesem Zwecke durchaus nicht ausreichen, und er thut 
dies, indem er der Reihe nach die ftir die erste Mediterranstufe cha- 
rakteristischen Arten vornimmt und nachweist, dass dieselben fast ohne 
Ausnahme „in der Literatur“ aus Localitaten der zweiten Mediterran¬ 
stufe angeftihrt sind. 

Nun muss ich bemerken, dass hier die ganze Methode des Be- 
weises vollstandig unrichtig ist. Nehmen wir fur einen Augenhlick an, 
dass alle von Bittner angefuhrten Falle wirklich richtig seien, ja 
gehen wir noch weiter und nehmen an, dass wirklich alle Arten der 
ersten Mediterranstufe aus einzelnen Localitaten der zweiten Medi¬ 
terranstufe nachgewiesen waren, so folgt daraus noch immer lange 
nicht, dass man die erste Mediterranstufe von der zweiten nicht unter- 
scheiden konne und dass das palaontologische Material hiezu unge- 
niigend sei. 

Denken wir uns doch, dass in einem bestimmten grosseren Ge- 
biete zwei Systeme von Ablagerungen iibereinander folgen, von denen 
jedes 100 eigenthtimliche Arten besitzt. 

Denken wir uns nun, dass in 100 Localitaten des jiingereii 
Systems je eine der Arten des alteren Systems vorkommt, was wird 
die Folge davon sein? 

Die Folge davon wird sein, dass alle Arten der ersten Stufe auch 
in der zweiten vorkommen, dass es keine einzige Art gibt, welche der 
ersten Stufe wirklich ausschliesslich eigenthumlich ist, und dennoch 
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wird man in jedem einzelnen Falle auf den ersten Blick mit voller 
Sicherheit entscheiden konnen, ob die betreffende Localitat in die altere 
Oder in die jiingere Stufe gehore, und wird es w^ohl kaum Jemandem 
einfallen, zu behaupten, man konne den Unterschied zwischen diesen 
beiden Stufen nicht aufrecht erhalten und man miisse die beiden als 
zeitliche x4.equivalente betrachten. 

Mit anderen Worten, in solchen Fragen kommt es niemals auf 
vereinzelte Arten, sondern auf die Vergesellschaftung derselben an, und 
es sind Falle ganz gut moglich, wo jede Art einzeln fur sich genommen 
gar nichts beweist und ihre Vergesellschaftung dennoch einen volF 
kommenen Beweis gibt. 

Die Sache geht aber noch weiter. 
Es ist bekannt, dass zwischen den Ablagerungen der ersten und 

jenen der zweiten Mediterranstufe als eine eigenthiimliche Uebergangs- 
bildung die Grunderschichten liegen, in welchen sich die Faunen der 
beiden Mediterranstufen in eigenthumlicher Weise mischen und welche 
man mit zienilich gleichem Bechte entweder zur ersten oder zur zweiten 
Mediterranstufe ziehen kann. 

Mayer, sowie die italienischen Geologen ziehen derartige Ab¬ 
lagerungen grosstentheils zum alteren Miocan (miocenico medio^ Hel- 
vetien)\ ich fiir meinen Theil habe aus Griinden, die fiir den Moment 
gleicbgiltig sind, es vorgezogen, sie als den altesteu Theil der zweiten 
Mediterranstufe zu betrachten, mit der ausdrucklichen Bemerkung jedoch, 
dass sie hier einen selbststandigen, von der typischen zweiten Medi- 
terranstufe getrennten Horizont bilden. 

Was thut nun Herr Bittner? 
Herr Bittner fiihrt alle Hornerarten, welche noch in den 

/ 

Grunderschichten vorkommen, wenn sie auch durchaus nicht in die 
hdheren, typisch tortonischen Bildungen hinaufreichen, ohne weiter ein 
Wort zu verlieren, ganz gemuthlich als in der zweiten Mediterranstufe 
vorkommend an, und nicht weniger als 13 der von ihm angefiihrten 
Falle gehdren in diese Kategorie! 

Dies geht denn doch iiber den Spass, und man weiss im ersten 
Augenblick gar nicht, was man zu einem solchen Maiibver sagen soil. 
Herr Bittner verwahrt sich an einer Stelle sehr entriistet dagegen, 
dass ich ihm eine „Erschleichung von Beweismitteln“ zumuthe. Ich 
habe niemals einen derartigen Vorwurf gegen ihn erhoben und bin 
Uberhaupt bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen kein Freund der- 
artiger starker Ausdrucke; in dem vorliegenden Falle mdchte ich aber 
doch an Herrn Bittner die Frage richten, ob er nicht selbst glaube, 
dass dieses hier von ihm eingehaltene Vorgehen einer ,,Erschleichung 
von Beweismitteln“ so ahnlich ist wie ein Ei dem andern. 

In Wirklichkeit ist ein derartiges Vorgehen ganzlich unzulassig. 
Arten der Hornerschichten, welche bis in die Grunderschichten reichen, 
jedoch nicht hdher hinaufgehen, sind vollkommen charakteristisch fiir 
die altere miocane Fauna, und Arten, welche in den Grunderschichten 
beginnen und von hier weiter hinaufgehen, ohne in den tieferen Schich- 
ten vorzukommen, sind ebenso bezeichnend fiir die jiingere miocane 
Fauna, dieselben inogen in den Grunderschichten noch so oft zusammen 
gefunden werden und man mdge die Grunderschichten selbst zur ersten 
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Oder zur zweiten Mediterranstufe, Oder aber auch zu keiner derselben 
stellen. 

Ich glaube allerdings, „uber diese Principien sollte unter Fach- 
mannern keine Discussion mehr nbthig sein“. 

Ich komme nun zu einem dritten Punkt. 
Herr Bittner fuhrt eine Reihe von Hornerarten an, welche 

zwar in der zweiten Mediterranstufe fehlen, dagegen in jungeren Ab- 
lagerungen Oder noch lebend vorkommen sollen, woraus seiner Ansicht 
nach von selbst der Schluss folgt, dass dieselben nicht zur Charakteri- 
sirung der ersten Mediterranstufe dienen kdnnen. 

Diese Folgerung ist jedoch keinesw^egs so selbstverstandlicb. 
Innerhalb des jiingsten Pliocans und der altesten Quaternar- 

bildungen des Mittelmeergebietes kommen in einem bestimmten Hori- 
zont eine Anzabl nordiscber Conchylien vor, welche im Mediterrangebiet 
weder in alteren noch in jiiugeren Horizonten gefunden werden, welche 
aber sammtlich noch in ndrdlicheren Meeren leben. Wir haben hier also 
einen Fall vor uns, wo durch Conchylien, welche noch heutzutage 
leben, ortlich ein ganz bestimmter alterer Horizont gekennzeichnet ist. 

Genau dasselbe kann nun auch in anderen Fallen stattfinden. 

Die Mactra BucJclandi der Hornerschichlen mag noch so sehr 
mit der Mactra striatella Senegambiens ident sein, so lange sie inner- 
halb des mediterranen Miocans nur - in der alteren Mediterranstufe 
nachgewiesen ist, muss sie innerhalb des mediterranen Miocaas eben 
als bezeichnend fiir die erste Mediterranstufe gelten, und wiirde dies 
der Fall sein miissen, wenn sie auch heutzutage in den Slimpfen 
des Praters leben wiirde, wie die vor Kurzein eingewanderte Congeria 
polymorpJia. Dasselbe gilt aber auch von alien anderen ahnlichen 
Fallen. 

Herr Bittner begniigt sich jedoch nicht damit, hervorzuheben, 
dass einzelne bezeichnende Arten der Hornerschichten ident sein sollen 
mit gewissen lebenden Arten, sondern er betont auch bei einer Reihe 
von solchen, dass sie gewissen lebenden Arten „ahnlich oder verwandt‘’ 
seien. 

So soli der Fusus Btirdigalensis der Fasclolaria porphyrostonia^ 
der Miirex capita dem Murex magellaniciis^ das Gardium Kuhechi dem 
Cardium magnum verwandt sein. Ich muss gestehen, dass mir diese 
Methode der Begriindung etwas weit hergeholt und bedenklich erscheint, 
und es ist abermals zu bedauern, dass Herr Bittner es nicht der 
Miihe werth gefunden, sich persdnlich daruber zu informiren, inwieweit 
diese „Aehnlichkeit“ und „Verwandtschaft“ reiche. Er hatte dann so- 
fort gesehen, dass diese Ver\vandtschaft eine ziemlich entfernte ist. 
In der That, wenn man sich auf die Verwandtschaft zwischen Murex 
capita und magellanicus beruft, so wird man wohl ohne viel Schwierig- 
keiten fiir so ziemlich jede neogene Art eine „verwandte“ lebende auf- 
finden kdnnen, man wird dann damit auf die „niichterne Auffassung“ 
der „alteren Forscher“ aus dem vorigen Jahrhundert zuruckgekommen 
sein, welche allerdings die Unterscheidung von erster und zweiter Me¬ 
diterranstufe und von sarmatischer Stufe fiir eine ziemlich iiberfliissige 
Spielerei gehalten batten. 
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Indem ich nun die allgemeinen Betrachtungen beiseite lasse und 
mich den einzelnen von Bittner angefiihrten Arten zuwende, muss 
ich vor alien Dingen erklaren, dass in dem von ihm entworfenen Yer- 
zeicbnisse der charakteristischen Hornerarten eine ganze Reihe vor- 
kommt, welche meines Wissens von Niemandem, gewiss aber nicht 
von mir, fUr solche erklart wurden. 

Es sind dies folgende: 

Cassis sulcosa Lam. 
Murex Schonni Hoern. 
Patella ferniginea Gmel. 
Folia legumen Linne. 
Lutraria rugosa CJiemn. 
Lima inflata Chemn, 

Eine zweite Reihe von Arten umfasst jene, welche nur insoferne 
in der zweiten Mediterranstufe vorkommen, als man eben die Grunder- 
schichten in die zweite Mediterranstufe stellt. 

Es sind dies nachstehende: 

Fusus Burdigalensis Bast 
CeritJiium Zelebori Hoerji. 
Turritella gradata Menke. 
Lutraria sanna Bast. 
Tapes Basteroti Mayer. 
Venus Haidingeri Hoern. 
Grateloupia irregularis Bast. 
Cardita Zelebori Hoern. 
Area umbonata Lam. 

„ Fichtelii Desk. 
Mytilus Haidingeri Hoern. 
Pecten Holgeri Gem. 

„ Beudanti Bast. 
Perna Rollei Hoern. 

Keine dieser Arten ist bisher meines Wissens in den typischen 
Ablagerungen der zweiten Mediterranstufe, d. h. in den Schichten iiber 
den Grunderschichten nachgewiesen worden, und wir brauchen uns daher 
auch mit diesen hier nicht weiter zu beschaftigen. 

Was nun noch den Rest der angefiihrten Falle anlangt, so habe 
ich zu denselben nachstehende Bemerkungen zu machen: 

Cerithium Zelebori Hoern. Soli zu Ebersdorf und zu Meiselsdorf 
bei Stockerau vorkommen. Ebersdorf gehort zu den Grunderschichten, 
Meiselsdorf bei Stockerau aber ist ein Druckfehler und soil heissen 
„ Meiselsdorf bei Stockern^^ Es ist dies eine Localitiit der Horner- 
schichten in der Nahe von Eggenburg. 

Cerithium plicatum Brng. wird nach Bittner sehr haufig aus 
sarmatischen Ablagerungen citirt und besitzt seiner Ansicht nach eine 
sehr grosse Aehnlichkeit mit Cerithium disjunctum Soto. Ich habe je- 
doch bereits zuvor gezeigt, dass diese vermeintliche Aehnlichkeit eine 
ganz oberflachliche ist und dass diese beiden Arten zu ganz verschie- 
denen Untergattungen gehdren. Was das Anftlhren von Cerithium pit- 
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catum aus sarmatiscben Ablagerungen anbelaiigt, so muss bemerkt 
werden, dass in alteren Zeiten das Cer. disjunctmn ganz allgemein als 
Cer. plicatmn angefiibrt wurde. In neueren Scbrifteii werden derartige 
Citate wobl meist auf die 4knotige Varietat des Cer. disjunctum zu 
bezieben sein. 

Cerithium margaritaceum Brocc. Bei dieser Art bemerkt Herr 
Bittner, dass es nach den Angaben von M. Ho ernes nocb keines- 
wegs sicher scbeine, dass man sie als sicberes Leitfossil fiir die altere 
Mediterranstufe betracbten kdnne. 

Wie lauten denn nun aber diese Angaben bei M. Ho ernes? 

Diese Angaben lauten (Conchylien des Wiener Beckens pag. 406) 
folgendermassen: 

„.so muss das Vorkommen dieser Art (d. b. des Cer. 
margaritaceum) im Tegel von Baden, auf einer Verwecbslung berubend, 
entscbieden verneint werden, auch die polniscben Vorkommnisse bei 
Liepowiec und Zwyrzyniec (nacb Puscb), ferner die italieniscben bei 
Asti und Siena (Bro ccb i) und die Siziliens (Lyell) sind zweifelbaft. . 

„Der Hauptgrund, warum mir jede Angabe des Vorkommens in 
jungeren Scbicbten als zweifelbaft erscheint, ist der, well icb dasselbe 
im Wiener Becken nie in jungeren Scbicbten gefunden babe." 

Und auf diese Bemerkungen stiitzt sich Herr Bittner, um es 
wabrscbeinlicb zu macben, dass das Cer. margaritaceum aucb in jiin- 
geren Scbicbten auftrete!! 

Im Grunde genommen bat Herr Bittner freilicb ganz Recht 
und bandelt nur seinen Grundsatzen entsprecbend. Die Angaben kommen 
in der „Literatur“ vor, sie sind von niemand „eingebend“ widerlegt 
worden, und so bat er ein „Recbt“, dieselben zu beniitzen. Nun muss 
icb dagegen Folgendes bemerken: Die Angabe „Asti“ scheint mir ganz 
apokrypb, denn B roc chi fiibrt die Art nur von Siena an, und zwar 
aus dem pliocanen Tegel. Die Art ist seit Brocc hi niemals mehr bei 
Siena gefunden warden und De Stefani erklart die Angabe als unrichtig. 
Was „Liepowiec“ und „Zwyrzyniec“ anbelangt, so fiibrt Puscb von 
dieseu beiden Punkten ausser Cer. margaritaceum nur nocb „DicO“ 
tyledone Baumblatter" an, und man weiss daber gar nicbt, was dort 
fur Scbicbten vorkommen. Ebensowenig kann man mit der Angabe 
„Sizilien" macben, in Sizilien kommen ja alle mdglicben Tertiarbil- 
dungen vor. 

Xenophora cumulans wird von K arrer aus dem Rauchstallbrunn- 
graben bei Baden angefiibrt. 

Die arragonitschaligen Conchylien kommen im Leythaconglomerat 
des Raucbstallbrunngrabens immer nur in der Form von Steinkernen 
vor, und bezweifle icb es sehr, dass man einen Steinkern von Xeno¬ 
phora cumulans von jenem einer Xenophora Deshayesi unterscheiden 
kdnne, Diese Angabe scheint mir aus diesem Grunde unzuverlassig, 

Nerita gigantea Bell. Wird von Karrer aus dem oberen Tegel 
von Vdslau und von Stur aus Lapugy angefuhrt. Das Mineraliencabinet 
besitzt die Art weder von Lapugy nocb aus Vdslau, nocb aus einer 
andern Localitat der zweiten Mediterranstufe. Es liegt wobl der Ge- 
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danke iiahe, dass es sich hier um eine Verwechslung mit eiuer andern 
ahnlichen Form, etwa mit N. proteus^ handelt. 

Venus Haidingeri Hoern. soil nach Neugeborn auch in Lapugy 
vorkommen. 

Ich weiss nicht, woher Bittner diese Angabe hat. Ho ernes 
erwahnt diese Art aus Lapugy nicht, Stur ebeusowenig, in der Samm- 
lung des Mineraliencabinets kommt sie ebenfalls nicht vor. Die Angabe 
scbeint mir daher sehr der Bestatigung zu bediirfen. 

Cgtherea Lamarcki. Wird von Palkovics aus Szobb angefuhrt. 

Palkovics war gewiss ein ausgezeichneter, trefflicher junger 
Mann und ein ausserordentlich eifriger und geschickter Sammler, aber 
als ein Gewahrsmann fiir eine so schwer zu unterscheidende Art kann 
er nicht angefuhrt werden. Die Angabe bedaif daher ebenfalls der Be¬ 
statigung. 

Cgtherea eryclna Linne wurde einmal von mir aus einem Brunnen 
bei Potzleinsdorf angefuhrt. Das fragliche Stiick (Fragment) ist jedoch 
hbchst wahrscheinhch nur eine Tapes vetula. 

Cardium cmgulatum Goldf. Diese Art wurde von Stur aus 
Lapugy angefuhrt, welche Angabe sodann in mehrere andere Verzeich- 
nisse uberging. Wie jedoch bereits zu wiederholtenmalen erwahnt, hat 
Stur sein Verzeichniss aus verschiedenen Quellen zusainmengetragen 
und selbst erklart, dass dasselbe bezuglich der einzelnen Arten einer 
Ueberpriifung bediirfe. Das Mineialiencabinet besitzt die Art aus La¬ 
pugy nicht, Hoern es erwahnt sie auch nicht, und es scheint mir nach 
alledem wahrscheinlich, dass es sich hier um eine irrige Bestimmung 
handelt (wahrscheinlich von Card, discrepans). 

Fectunculus Fichtelii Desk. Soil nach Stur in Grund vor- 
kommen. Das Mineraliencabinet besitzt allerdings aus Grund einen 
Fectunculus mit der Bezeichnung F. Fichtelii., derselbe ist aber nichts 
anderes als ein ungewohnlich grosser und dickschaliger Fectunculus 
pilosus. Derartige irrige Bestiramungen sind mir im Laufe der Jahre 
haufig unter die Hand gekommen, und durfte auch der von Stur 
erwahote und von Bittner ebenfalls citirte Fectunculus cf. Fichtelii 
aus den oberen Schichten von Voslau in diese Kategorie gehbren. 

Area umbonata Lam. Soil auch in Lapugy und nach Hilber 
auch in „Galizien“ vorkommen. Das Mineraliencabinet besitzt aller¬ 
dings sowohl von Lapugy als auch von Olesko in Galizien Vor» 
kommnisse mit dieser Bezeichnung, es sind dies aber lauter kleine 
Jugendexemplare, welche meiner Ansicht nach sammtlich zu Area 
Noae gehbren. Lebrigens muss betont werden, dass die Bezeichnung 
,,Galizien” als Localitat doch etvvas vag ist, da ja in Galizien bekannter- 
massen auch altere Miocanhorizonte vorzukommen scheinen. 

Fecten Beudanti Bast. Wird von Hoernes aus Grossruss- 
bach und von Karrer aus Gainfahrn angefuhrt. 

Die von Hoernes angefiihrte Localitat Grossrussbach scheint 
nach einem im Cabinet vorhandeuen Exemplar richtig zu sein, obwohl 
das vorliegende Stiick nicht ganz mit der typischen Form . iiberein- 
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stimmt, doch gehort ja Grossrussbach zu den Grunderschichten. Der 
Fundort Gainfahrn ist jedoch apokryph. Die diesbezugliche Angabe 
stammt wieder aus den bereits erwahnten Aui nger’schen Verzeichnissen, 
doch findet sich dafur am Mineraliencabinet kein Belegstuck. 

Fecten solarium Lam. (gigas Schlth.) wird von Earner aus dem 
Leythakalke von Perchtoldsdorf und von Stacke aus demjenigen von 
Waitzen angefuhrt. 

Ho ernes hat im Jahre 1868 ziemlich ausgedehnte Aufsamm- 
lungen in den Leythakalken der Waitzner Gegend und zwar an den 
auch von Stacke angefiihrten Localitaten Kemencze und Nagy- 
Maros gemacht, doch fand sich der Loibersdorfer P. gigas dabei 
nicht vor, ebensowenig ist mir diese Art jemals aus den Leythakalken 
der Umgebungen von Wien und Baden bekannt geworden, und ist es 
mir daher wahrscheinlich, dass es sich in beiden Fallen um eine andere 
Art, vielleicht um P. Tournali handelt. 

Es ist ja bekannt, dass in friiheren Zeiten fast jeder grosse, ge- 
rippte Pecten P. solarium geuannt wurde, und dass ja auch Hoern es 
diesen Eamen unrichtig anwandte, indem der grosse Loibersdorfer Pecten 
ganzlich von dem wirklichen P. solarium verschieden ist. 

Wollte man unter solchen Umstanden etwas difficil sein, so kdnnte 
man sogar auf die Mdglichkeit hinweisen, dass St ache und Karrer 
den wirklichen P. solarimn gemeint hatten, der ja in Ungarn Jactisch 
vorkommt und im Allgemeinen den Grunderhorizont bezeichnet, und 
nicht den P. gigas.^ wie Bittner etwas eigenmachtig hinzusetzt. 

Ich glaube hiemit hinlanglich gezeigt zu haben, mit welch ganzlicher 
Kritiklosigkeit auch dieses Verzeichniss zusammengestellt ist, und wenn 
dasselbe, wie Herr Bittner angibt, bestimmt ist, iiber die Beziehungen 
zwischen der Fauna der ersten und jener der zweiten Mediterranstufe 
einiges Licht verbreiten zu helfen, so hat er diesen Zweck jeden- 
falls vollkommen verfehlt. 

Um Licht zu verbreiten, bedarf es eines gesunden Brennstoffes, aus 
solchem, aus alien Winkeln zusammengetragenen — — Irrthum kann 
aber nur Qualm und Kauch emporsteigen. . . 

Ich habe nun noch einen Punkt zu besprechen. 

Herr Bittner hat die Entdeckung gemacht, dass ich in meiner 
Arbeit „Geologische Uebersicht der jungeren Tertiarbildungen des 
Wiener Beckens und des Ungarisch-Steierischen Tieflandes“ die oberen 
Schichten von Radoboj in die zweite Mediterranstufe gestellt, die Flora 
von Radoboj hingegen, welche in diesen oberen Schichten vorkommt, 
als Flora der ersten Mediterranstufe angefuhrt. 

Herr Bittner ist iiber diese Entdeckung offenbar ausserordentlich 
erfreut, er komrat zu wiederholteninalen darauf zurtick und fiihrt mit 
grosser Befriedigung an, dass auch Andere bereits auf diesen Wider- 
spruch hingewiesen haben. 

Ich bedauere ausserordentlich, die Freude des Herrn Bittner 
stbren zu miissen, aber die Wahrheit ist, dass ich die oberen Schichten 
von Radoboj nieraals in die zweite Mediterranstufe gestellt. 

19* 
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Ich habe allerdings, als ich Beispiele der ersten Mediterranstufe 
anfuhrte, die unteren Schichten von Radoboj genannt, man wird aber 
unter den Beispielen fiir die zweite Mediterranstufe vergeblicb die 
oberen Scbicbten von Radoboj sucben. Dies Alles bat aber seinen guten 
Grund. Fiir die unteren Scbicbten von Radoboj ist es namlicb meiner 
Ansicbt nacb erwiesen, dass sie der ersten Mediterranstufe angebdren, 
und darum fubrte icb sie als solcbe an. Fiir die oberen Scbicbten 
von Radoboj (Leytbakalk und fiscbfuhrende Mergel) liegen verlass- 
licbe Daten, um ihr genaueres Alter bestimmen zu kdnnen, derzeit 
nocb nicbt vor, und darum Hess icb sie eben ganz beiseite und 
fubrte sie weder bei der ersten, nocb bei der zweiten Mediterran¬ 
stufe an. 

Was aber die Flora anbelangt, so babe icb dieselbe allerdings 
als Flora der ersten Mediterranstufe angefuhrt, und wenn icb der 
landlaufigen Bebandlungsweise batte folgen wollen, so batte icb aller¬ 
dings, darauf gestiizt, die fiscbfubrenden Mergel in die erste Mediterran¬ 
stufe stellen mbssen. Dass icb dies nicbt that, batte aber ebenfalls 
seinen guten Grund. 

Es ist namlicb bekannt, dass Eintbeilungen nacb Meeresfaunen 
sebr baufig ein anderes Resultat ergeben, als Eintbeilungen nacb Land- 
floren, und dass die Entwicklung der Landflora durchaus nicbt immer 
genau gleicben Scbritt mit der Entwicklung der Meeresfauna bait. 

Als bekanntestes und auffallendstes Beispiel davon kann man die 
obere Kreide anfiibren, welcbe der Meeresfauna nacb nocb ganz in die me- 
sozoiscbe Periode, ibrer Landflora nacb jedocb bereits vollstandig in 
den Entwicklungskreis der Tertiarzeit fallt. 

Von diesen Gesicbtspunkten geleitet, babe icb nun in meiner Ar¬ 
beit Meeresfauna und Landflora strenge getreunt gebalten und zuerst 
eine Eintbeilung nacb der Meeresfauna uud dann nacb Stur eine 
solcbe nacb der Landflora gegeben. 

Stur bezeicbnete mir nun die Flora von Radoboj als eine solcbe, 
welcbe j linger sei als die Flora der Sotzkascbicbten und alter als die 
Flora des Leythakalkes, und da blieb mir wobl nicbts anderes tibrig, 
als anzunebmen, dass sie beilaufig der ersten Mediterranstufe entsprecben 
musse. 

Kurz gesagt, es ist bier von einem wirklicben Widersprucb im 
Sinne Bittner’s durcbaus keine Spur zu finden. 

Dass die Flora von Radoboj einer relativ alteren Miocanflora 
angebdrt, entsprecbend beilaufig der ersten Mediterranstufe, musste ich 
auf Stur’s Autoritat bin wobl annehmen, und was die pflanzen- 
fuhreiiden Mergel anbelangt, so muss es der Zukunft tiberlassen bleiben, 
zu entscheiden, ob dieselben vom Standpunkte der marinen Fauna 
aus der ersten Mediterranstufe, respective dem Schlier, Oder der zweiten 
Mediterranstufe zuzuzablen sind. 

Ich halte diese Frage heute nocb fiir unentschieden, und da icb 
mir auch damals kein Urtheil dariiber zutraute, so liess ich diesen 
Punkt eben in suspense. 
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Zum Schlusse sehe ich mich noch zu einer kurzen Bemerkung 
genothigt, welche vorwiegend personlicher Natur ist. 

Herr Bittner sagt am Schlusse seiner Arbeit Folgendes: 
„ . . . es muss aber absolut unzulassig, ja als den elementarsten 

Grundlagen jeder wissenschaftlichen Forscbung, zu deren ersten der 
wissenschaftliche Credit gehbrt, geradezu widerstreitend erklart werden, 
dass es irgend Jemandem gestattet sein konne, ohne pracise Beweise 
daftir vorzubringen, nur auf die eigene Autoritat gestiitzt, ganze Keihen 
von aus der Literatur entnommenen Thatsachen fUr falsch erklaren 
zu durfen, einzig und allein aus dem Grunde, weil die aus 
denselben gezogenen Schlussfolgerungen mit den von 
ihm vertretenen theoretischen Ansichten zufallig nicht 
vollkommen tibereinstimmen." 

Hier hat’ Herr Bittner offenbar nicht mehr gewusst, was er 
schreibt. 

Wer meine Arbeiten nur einigermassen kennt, wird wissen, dass 
ich immer geneigt bin, die meinen Ansichten entgegenstehenden 
Schwierigkeiten eher zu vergrdssern, als zu verkleinern, die moglichen 
Einwande nicht zu verbergen, sondern in den Vordergrund zu stellen, 
und der beste Beweis hiefiir ist, dass meine verehrten Gegner ihre 
Hauptargumente gegen mich in der Begel aus meinen eigenen Ar¬ 
beiten entlehnen. Ebenso wird mir wohl, wie ich hoffe, jeder Un- 
parteiische die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass ich mich posi- 
tiven und bona fide durchgefiihrten Arbeiten gegeniiber, wie dies z. B. 
die Hilber’schen sind, immer vollkommen objectiv verhalten habe, 
und dass ich Berichtigungen meiner Ansichten stets zuganglich bin. 

Der von Bittner erhobene, nicht zu qualificirende Vorwurf 
trifft mich daher nicht und fallt ganzlich auf ihn selbst zuriick. 

Ja wohl, er ist es, der, gestutzt auf seinen, auf anderem Felde 
erworbenen wissenschaftlichen Credit, sich hier in eine Sache mengt, 
der er nicht im entferntesten gewachsen ist, welcher gewachsen zu werden 
er sich nicht einmal die mindeste Miihe gibt, der es in geradezu be- 
leidigender Weise unternimmt, die auf langjahrigen Studien und Ar¬ 
beiten gegriindeten Anschauungen anderer Forscher so nebenbei, so 
zum Dessert, mit einer leichten Handbewegung aus den Angeln heben 
zu wollen, der mit unfassbarer Selbstverblendung behauptet, etwas mit 
„voller Bestimratheit“ nachgewiesen zu haben, wo er zu einem wirklich 
kritischen Beweis nicht einmal den Versuch raacht. 

Es ist ganz vergeblich, dass Herr Bittner sich zum An wait 
anderer Forscher raacht, um mit deren Autoritat seine eigene Bldsse 
zu decken. Manner wie Stur, Hoernes, Reuss, Karrer bedurfen 
seines ritterlichen Schutzes nicht. Die Verdienste dieser Manner sind 
viel zu gross, um durch einige irrthiimliche Bestimmungen im mindesten 
geschmalert zu werden. 

Irrthumer schmalern iiberhaupt den wissenschaftlichen Credit 
nicht, wohl aber wird derselbe auf das tiefste geschadigt durch ein 
Vorgehen, wie dasjenige Bittner’s ist, der einen begangenen Missgriff 
nicht eingestehen will, und nachdem er sich von alien Grundlagen 
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wissenschaftlicher Kritik entfernt, nun auch die Grenzeu des Anstandes 
und der Schicklichkeit grdblich verletzt. 

Und wozu dies Alies? 
Einzig und alleiu um irgend eine Idee zur Geltung zu bringen ? 
Nun, der Schein kann ja triigen, und nieraand kann einera andern 

in das Herz sehen, und so wollen wir denn glauben, dass dies wirklicb 
der „eii)zige“ Grund gewesen. 



Die Meteoritensammiung des k. k. mineralogischen Hof- 
kabinetes in Wien am I. Mai 1885. 

Von J)r. Arisstides Brezina. 
Mit vier Tafe’n (Xr. II—Y). 

Von dieser Samrnluug, welche schon zu Chladni’s Zeiten von 
hohem wissenschaftlichen Werthe war und seither immer eine erste 
Stelle einnahm, ist seit dem Jahre 1872 keine vollstandige Gewichts- 
li8te verdffentlicht worden; in dem genannten Jahre gab der damalige 
Director des Kabinetes, Hofrath G. Tschermak, ein Verzeichniss ^), 
das er bei seinem Abgange vom Museum durch einen Nachtrag bis 
Ende September 1877 vervollstaodigte. Als mir nach dem Ausscheiden 
Tschermak’s von meinem seither verstorbenen Vorstande, Hofrath 
Ritter v. Hochstetter, die Obsorge iiber die Sammlung iibertragen 
wurde, war es mein naehstes Ziel, die Falle aus den letzten Jahr- 
zehnten zu vervollstandigen und die vielen nur durch kleine Splitter 
von einem Gramm und darunter vertretenen Localitaten durch grdssere 
Stiicke zu reprasentiren, well so kleine Fragmente die petrographische 
Beschaffenheit eines gemengten Korpers nicht geniigend erkennen lassen. 
Es zeigte sich bald, dass ein solches Ziel nur durch Anlegung einer 
eigenen Meteoritentauschsammlung zu erreichen war, welche bei Gele- 
genheit grdsserer Falle oder Funde mit Doublettenmateriale zu billigen 
Preisen versehen werdeii konnte und dann die Erwerbung auch der 
selteneren und kostbareren Fallorte auf dem Tauschwege gestattete; 
derm die Meteoritenpreise sind gegen friihere Jahrzehnte so wesentlich 
gestiegen, dass eine Erganzung der Sammlung durch vorwiegenden 
Ankauf nicht mehr mdglich ist, wahrend andererseits eine Abgabe an- 
sehnlicher Stiicke aus der Hauptsammlung, wie sie unter Hoernes- 
Haidinger ilblich war, eine gewisse Beweglichkeit der Sammlung 
hervorbringt, welche bei einem so kostbaren Materiale wohl vermieden 
werden soli; auch ein Tausch mit kleinen, von den Hauptstiicken abge- 
kueipten Splittern, wie er ebenfalls haufig stattfand, bringt nur einen 

b Die Meteoriten des k. k. mineralogischen Museums am 1, October 1872. 
Mineralogische Mittheilungen, Jahrgang 1872, Seite 165—172. 

VermehruDg der Meteoritensammiung des mineralogischen Hofmuseums bis 
Ende September 1877, ebendaselbst, Jahrgang 1877, Seite 309—311. 
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scheinbaren Nutzen, indem er zwar iieue Fallorte in die Liste zu setzen 
gestattet, ohne dass man jedoch an den Stucken irgendwelche Beob- 
achtungen anstellen kann; so sind von 298^) bis zum Jabre 1877 acqui- 
rirten Localitaten 34, also nahezu 12 Percent, nur durch Splitter von 
zwei Gramm abwarts vertreten, miissen somit friiher oder spater nach- 
geschafft werden. 

Nachdem eine Tauschsammlung begriindet und zahlreiche Ver- 
bindungen angekniipft waren, vermehrte sich die Anzahl der Localitaten 
bis Ende 1881 um 27 neue (und 3 vorher nur unzureichend vertretene), 
und ich ging nun daran, ein neues Verzeichniss herauszugeben; dabei 
ergaben sich jedoch mancherlei Verzdgerungen. Zunachst erforderte 
die Revision der Gewichte eine Umrechnung der alten Angaben nach 
Wiener Pfund und Loth in metrisches Gewicht, wobei sich zahlreiche 
Ungenauigkeiten der friiheren Wagungen, zum Theile auch der Eintra- 
gungen ergaben. Die letzteren werden namlich seit 1806 (dem Be- 
ginne der Directionsfuhrung von Schreibers) in der Weise vorge- 
nommen, dass alle neuen Erwerbungen chronologisch nach der Reihen- 
folge der Acquisition im Protokolle eingetragen werden, in welchem 
jedoch erst seit Partsch (1836) jedes Stiick beschrieben und (bei den 
Meteoriten) mit Gewichtsangabe versehen wurde; in den alteren Proto- 
kollen vor 1836 fehlt die Beschreibung ganzlich, und auch die Gewichts- 
bestimmung ist meist nur auf Lothe abgerundet. Daneben werden die 
Meteoriten in einen durch Partsch im Jahre 1842 angelegten, nach 
petrographisi'hen Gruppen geordneten Katalog eingetragen, in welchem 

0 Nicht 308, wie Tschermak ira Nachtragskataloge vom Jahre 1877 
angibt; von den 10 zu streichenden Localitaten stammen vier aas der Zeit vor 
Tschermak, namlich Breitenbach und Rittersgriin, welche zu Steinhach, Nia- 
kornak, das zu Disko Eiland, und Santa Rosa, das zu Coahuila gehort; die sechs 
iibrigen zu streichenden Localitaten, welche Tschermak als neu eingereiht hatte, 
sind Janacera, Milwaukee, Bolson de Mapimi, Ilimae, Sierra die Deesa und Sibirien, 
welche beziehangsweise zu Sierra de Chaco, Trenton, Coahuila, Juncal, Copiapo 
und Werchne Udinsk gehoren, wie weiter iinten gezeigt werden wird. Tschermak 
hat 54 neue Localitaten acqiiirirt, nicht 64, wie er im obigen Verzeichnisse angibt; 
die Differenz von 10 Localitaten ist, wie man sieht, nicht durch die Streichung 
obiger 6 Sublocalitaten allein zu erklaren, sondern beruht offenbar darauf, dass er 
auch solche Localitaten als neu mitgezahlt hat, welche Ho ernes nach Heraus- 
gahe des letzten Haidinger’schen Verzeichnisses (1. Juli 1867) acquirirt hat, 
welche also in der ersten Tschermak’schen Liste vom 1. Juli 1869 zum ersten- 
male katalogisirt erscheinen. Der Gang des Zuwachses an Localitaten ist iiber- 
haupt folgender: 
Vor Schreibers (1747 — 1805) 8 Hoernes - Haidi nge r (1857—1868) 109 
Schreibers (1806—1835) . . 48 Tschermak .... (1869 — 1877) 54 
Partsch (1836—1856) ... 80 nach Tschermak . . (1878—1885) 60 
In einer Zusammenstellung, welche ich fiir Hofrath v. Hochstetter gemacht 
hatte (dieses Jahrbuch 34, 280), finden sich die Zahlen 108 fiir Hoernes-Hai¬ 
di nge r und 58 fiir Tschermak; die Differeuzeu riihren daher, dass die letztere 
Zusammenstellung nach den Acqiiisitionsprotokollen, und zwar jahrweise gemacht 
wurde, es' steht in Folge dessen Copiapo bei Tschermak, weil es 1869 proto- 
kollirt und bezahlt wurde; es wurde aber schon im Jahre 1863 acquirirt und ist 
auch schon in die beiden letzten Verzeichnisse unserer Sammlung durch Hai¬ 
di nge r aufgenommen; ebenso ist Hungen bei Tschermak gezahlt, weil es noeh 
im Jahre 1877 protokoliirt wurde, es kam jedoch erst nach T s c h er ma k’s Abgange, 
und zwar im November 1877, an das Kabinet; endlich waren Sierra di Deesa und 
Ilimae noch als selbststandig gerechnet, nachdem ich mich erst nachher von deren 
Identitat mit Copiapo, beziehuugsweise Juncal iiberzeugte. 
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die sammtlichen Angaben aus den Acquisitionsprotokollen wiederholt 
werden; fiir die alteren Stiicke warden die Beschreibangen durch 
Partsch nachgeholt (die von letzterem herriihrenden Angaben sind 
von ganz besonderer Genauigkeit, wie aus seinem Fiihrer zur Me¬ 
teoritensammlung bekannt ist, in welchen er alle diese Beschreibungen 
aufnahm). Bei Abgabe von Stucken aus der Meteoritensammlung hatte 
dies sowohl im betreffenden Acquisitionsposten als auch im Katalog, 
sowie endlich in dem seit 1806 gefiihrten Doublettenausgangs-Proto- 
kolle vermerkt werden sollen, was jedoch in sehr vielen Fallen nicht 
vollstandig geschah; es fehlt bald die eine, bald die andere von den 
drei Austragungen, zuweilen fehlen ihrer zwei, und in einzelnen Fallen 
ist uberhaupt nur der Fallort eines abgegebenen Stuckes vermerkt, 
nicht aber das abgegebene Gewicht. Auch die Bezeichnung der Loca- 
litaten gab mancherlei Veranlassung zu Bevisionen; es ist bekannt, mit 
welcher Sorglosigkeit (oder Sorgfalt ?) manche Handler und theilweise auch 
Autoren neue Localitaten verbreiten, welche bei einiger Gewissenhaf- 
tigkeit mit langstbekannten vereinigt werden miissten; Angaben von 
solchen neuen Fall- oder Fundorten gingen (besonders bei den Eisen) 
vielfach in andere Sammlungen liber und gaben Veranlassung zu ausserst 
langwierigen Nachforschungen, welche in manchen Fallen um so schwie- 
riger waren, als eine grosse Zahl von Autoren nicht einmal eine rich- 
tige Vorstellung von den Widmanstatten’schen Figuren besitzen, 
so dass die von ihnen gegebenen Beschreibungen von Meteoreisen ganz 
unbrauchbar sind; ich werde fiir diese Behauptung weiter unten Belege 
anfuhren, aus denen ersichtlich ist, dass sehr namhafte Autoren an 
solcher Unkenntniss leiden. Nachdem sich solche Irrthiimer auch mehr- 
fach in unsere Sammlung eingeschlichen hatten, schien es mir uner- 
lasslich, die sammtlichen vorhandenen Aufzeichnungen tiber Stiicke 
unserer Meteoritensammlung zusammenzustellen und zu vergleichen; 
alle alten Acquisitionsposten warden in vollstandigen Abschriften in 
eine eigene chronologische Stammliste eingetragen, mit den Angaben 
des Kataloges und des Doublettenbuches verglichen, jede einzelne vor- 
handene Gewichtsangabe in neues Gewicht umgewandelt, die vorhan¬ 
denen Stiicke nachgewogen, und endlich, nach Revision sammtlicher 
Meteoritenlocalitaten und Vereinigung der identischen, fiir jeden selbst- 
standigen Fallort ein Index zu denjenigen Acquisitionsposten angelegt, 
in welchem Stiicke der betreffenden Localitat acquirirt oder abgegeben 
warden; hiedurch konnte bei jedem Stiicke die Probe darauf gemacht 
werden, inwieferne das vorhandene Gewicht der Differenz zwischen 
verbuchtem Eingang und Ausgang gleich ist. Nachdem diese ausserst 
zeitraubenden Arbeiten durchgefiihrt, auch geographische Lange und 
Breite der Localitaten fiir alle nicht bei Kesselmeyer^) angefiihrten 
Localitaten (zum Theile unter freundlicher Mitwirkung des Herrn 
Gustos W. Schaffer der kaiserlichen Fideicomiss-Bibliothek) nach 
Thunlichkeit ermittelt waren, gab noch die Neuaufstellung der Samm¬ 
lung nach einem einheitlichen petrographischen Systeme vielfache Veran¬ 
lassung zu Einzelbeobachtungen und zum weiteren Ausbau des Systemes, 

0 Ueber den Ursprung der Meteorsteine. Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 3. 
313—454. 1860. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 20 
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das sodann gelegentlich eines langereo, dera Stadium unserer Meteoriten- 
sammluQg gewidmeten Besuches von Professor Dr. Emil Cohen im 
abgelaufenen Jahre eingehend durchbesprochen wurde. 

Das Anwachsen der Sammlung seit Herausgabe der letzten Liste 
zeigt die folgende Tabelle, welche fiir die Steine and Eisen gesondert 
(die Mesosiderite bei ersteren, die Pallasite bei letzteren) die Zahl der 
Localitateo, die Gewichte and die Zahl der Stdcke am 1. October 1877 
and am 1. Mai 1885 angibt: 

Zahl der 
Localitaten 

Gewicht Stiickzahl 

1877 196 472.749 468 
Steine 1885 241 548.496 889 

Zuwachs 45 75.747 421 

1877 102 553.571 271 
Eisen 1885 117 586.417 308 

Zuwachs 15 32.846 37 

1877 298 1.026.315 739 
Zusammen 1885 358 1.134.836 1197 

Zuwachs 60 108.521 458 

Beziiglich der Zahlung der Localitaten ist zu bemerken, dass die 
demselben Falle zuzuschreibenden unter einer Nummer vereinigt (in 
der Gewicbtsliste aber durch Buchstaben a, b, c . . . unterschieden) 
sind; also Steinbach, Rittersgriin and Breitenbach; Sierra de Chaco 
(Vaca muerta) and Janacera; Sierra di Deesa and Copiapo; Bimae and 
Juncal; Coahuila, Bolson de Mapimi, Santa Rosa and Saltillo. Die 
tellurischen Eisen, wie Ovifac, Sowallik, ferner (nacb Wahrnebmungen 
Professor Cohen’s) Santa Catarina waren eigentlich aucb zu streichen 
gewesen ; nachdem aber die sammtlicben Glieder der Gruppe D (dicbte 
Eisen ohne moiree) mit ihnen grosse Aehnlichkeit haben, ohne dass 
man dieselben ohneweiters als nicbt meteorisch bezeichnen kdnnte, 
babe ich jene vorderband noch mitgezahlt. Das angebliche Slobodka 
Partsch, ein weisser Cbondrit, welcher vielleicht zwei verscbiedenen 
Fallen angehort, obue dass sich bei der grossen Aehnlicbkeit iunerhalb 
dieser Gruppe eine Entscheidung treffen liesse, babe ich nicbt gezahlt, 
wobl aber das angebliche Poltawa Partsch, einen Kiigelchenchondriten, 
der nacb den Untersuchungen Goebel’s^) dem echten Slobodka zu- 
gehdrt; ebenso den angeblicben Simbirsk Partsch, weil er der einzige 
russische Meteorit alteren Falldatums aus der Gruppe der krystalliniscben 
Chondrite Ck ist, also auf alle Falle eine selbststandige Localitat re- 
prasentirt. 

Unsere Sammlung ist gegenwartig mit 358 Localitaten die voll- 
standigste; ihr zunacbst kommt das British Museum mit ungefahr 35C 

b Goebel: Kritische Uebersicht der im Besitze der kaiserlichen Akademie 
der Wissenschaften befiodlichen Aerolithen. Mel. pbys. chim. Acad. St. Petersb. 
7. 255. 1866. 
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bis 352 ‘), sodann Paris mit nahe an 300 Localitateii ^). Ich babe in 
der Gewichtsliste Seite 235 ff. die Ordnungsnummern der genannten beiden 
Sammlungen zur leichteren Orientirung unseren Localitaten beigesetzt. 

Die wichtigsten unter den neu erworbenen Stucken sind der 28 
Kilo schwere Stein von Tieschitz und der 21 Kilo schwere Mesosiderit 
von Estherville, welche als Geschenk, und zwar ersterer von Freiherrn 
von Ulm-Erbach, letzterer von Freiherrn von Drasche-Wartin- 
berg an unsere Sammlung gekommen sind. Die Steine von Sarbanovac 
(Alexinac 2*3 Kilo) und Sikkensaare (3 Kilo), beide im Tausche; die ausge- 
zeichneten Flatten von Butler, Coahuila (8 Kilo), Staunton und Wichita Co., 
alle vier durch Kauf; ebenso die Stucke von Chulafinnee (12 Kilo), Lick 
Creek und Coahuila, letzteres sowie die obenerwahnte Platte desselben 
Fundortes mit einer naturlichen Trennungsflache ^); eine Reihe von Mono- 
lithen von den Fallen zu Estherville (gegen 200 Stucke bis herab zu 0*5 
Gramm), Mocs (111 Stucke, das grbsste mit 5*6 Kilo, bis herab zu 
1 Gramm) und Pultusk (Stucke von 1 bis 2*5 Gramm nebst einigen 
grosseren); das dunkelgriine, breccienartige Stuck Homestead von 810 
Gramm; als Geschenk kamen ferner: von Seiner Majestat dem 
Kaiser ein Stuck von dem grossen Steine von Alfianello, ein Mono¬ 
lith von dem Falle von Hungen durch Herrn Dr. 0. Buchner, zwei 
kostbare grbssere Stucke des Steines von Mikenskoi (Grosnaja) von 
Seiner Excellenz Herrn Staatsrath von Abich, das Eisen von Hex 

0 Fletcher L.: A Guide to the collection of meteorites ... in the British 
Museum, London 1882, gibt zwar S61 und in einer mir freundlichst mitgetheilten 
hacdschrifthchen Erganzung 11 weitere, also zusammen 372 Localitaten an; darunter 
sind aber viele Sublocalitaten, zum Beispiele das schon friiher von Maskelyne (mine- 
ralogical notices, Phil. Mag. 26. 41—42. 1863) als wahrscheinlich falsch bezeichnete 
Wiborg 179, das mit dem echten Luotolaks keinerlei Aehnlichkeit hat; ferner 178 
Scholakoff und 199 Ekaterinoslaw, welche wohl zu Bachmut, bez’ehungsweise Paulograd 
gehbren; andererseits gehoren Rittersgriin, Johanogeorgenstadt und Breitenbach zu 
Steinbach; Santa Rosa (Tunja) zu Rasgata: Santa Rosa (Saltillo), Bonanza, Santa 
Rosa (Mexico) und Bolson de Mapini zu Coahuila; Ovifac, Jacobshavn undPfaffsberg 
zu Davis Strait, Rancho de la Pila zu Durango; 132 Chili zu Copiapo; Mejillones 
und vielleicht 134 Chili zu Vaca muerta; Igast ist eine Schlacke; Mantos blancos 
und Serrania de Varas diirften mit Atacama bolivia oder Barranca bianca tiberein- 
stimmen. Es ist schon oft getadelt worden, dass in den Londoner Katalogen neue 
Fallorte, die noch nicht in der Literatur erwahnt worden sind, ohne jeden Nach- 
weis ihrer Selbstsiandigkeit eingefiihrt werden, ein Vorgang, der allenfalls bei 
einer kleinen Sammlung entschuldigt werden kann, deren Vorstand sich aus Mangel 
an Vergleichsmateriale und Literatur nicht getraut, einen neuen Meteoriten zu be- 
schreiben; es ist zu hoffen, dass der ausgezeichnete Leiter der mineralogischen Ab- 
theilung, welcher so belehrende Fiihrer zur Meteoriten- und Mineraliensammlung 
des British Museum geschritben hat, in Zukunft bei Aufnahme neuer Fallorte auch 
ein paar Begleitworte hinzufiigt, welche den neuen Ankbmmling im Kreise der Me- 
teoritenforscher accreditiren. 

^) Paris weist in dem mir freundlichst zugesandten Katalog von 1882 306 Lo¬ 
calitaten aiif, worunter 36 Sevier County zu 33 Cosbj’s Creek, Santa Rosa und 
Bonanza zu Coahuila, Caracoles wohl zu Imilac, Rittersgriin zu Breitenbach, Janacera 
zu Sierra de Chaco, Bubuowly zu Mouza Kboorna, Galapian vielleicht zu Agen, 
Sigena, Bustee und Trenzano aus Meunier’s Bustiten zu den gleichnamigen soge- 
nannten Parnalliten gehoren, wahrend Igast eine Schlacke, 88 Brasilien sehr zweifel- 
haft ist; das gibt ungefahr 293 zuverlassige Localitaten, welche mit den seit 1882 
erworbenen gegenwartig etwa 300 ausmachen mdgeu. 

^) Vergl. hieriiber Brezina: Ueber die Meteoreisen von Bolson de Mapini. 
(11. Bericht iiber neue oder wenig bekannte Meteoriten). Sitzungsb. d. Akad. Wieu. 
1. 83. 473—477. 1881. 

20* 



156 Dr. A. Brezina. [6] 

River Mounts von Freiherrn Carl von B a b o, ein Stiick des Tieschitzer 
(Tischtiner) Steines von Herrn Postmeister Tillich, ein Stiickchen 
vom Pallasite von Campo del Pucara von Herrn Professor Karl Klein 
in Gottingen, Splitter des Steins von Pennyman’s Siding (Middlesbrough) 
von Herrn Professor A. S. Herschel, endlich von mir die Steine von 
Gnadenfrei und Karand (Veramin), welch letzteren ich als freundliches 
Geschenk vom k. k. Botschaftsrath Freiherrn von Gddel-Lannoy 
erhalten hatte. 

Fur Mittheilung von Nachrichten oder sonstige Unterstutzung 
ist unsere Sammlung verbunden den Damen: Baronin Ulm-Erbach, 
Grafin Clotilde und Delphine Stomm, ferner den Herren: K. 
J. Bohme, B. S. Burton, Professor F. J. P. van Calker, Dr. Co- 
drington. Prof. Cohen, Osville A. Derby, Director Doll, 
Friedrich Eder, Serge Evssukof, A. Fauser, Francis 
Fedden, Gilland, Professor Hanks, Dr. L. Hapke, Professoren 
G. Hinrichs, Kenngott und F. Kreutz, Dr. G. Lindstrom, 
Professor Liversidge, N. S. Maskelyne, St. Meunier, 
Excellenz Radivoj Milojkowich, J. Niedzwiedzki, Dr. Palisa, 
Prof. Pancic. Major Pielsticker, Professor Pilar, Pfarrer Prorok, 
Dr. Quiroga, Professor Rey, Geheimrath R u n g e, Director Schia¬ 
parelli, Director Schober, Dr. Spitaler, Director Stroh- 
schneider, Professoren Struver, Suess, Themak, Dr. G. 
Thenius, Hofrath Tschermak, Professor Em. Urban, Fr. v. 
Vivenot, Professor C. Vogt, Director Weiss, Hofrath Winkler, 
Oberbergrath von Zepharovich. 

Austausch von Stiicken wurde bewerkstelligt mit den Herren: 
S. C. H. Bailey, Staatsrath Freiherrn v. Braun Excellenz, Professor 
Cohen, Professor E. S. Dana, Professor A. Daubree, Mr. L. 
Fletcher, Professor Forquignon, A. Genzsch, Professoren 
Grewingk, A. Koch, v. Lasaulx und Martonfi, Mr. H. B. 
Medlicott, Dr. Mugge, A. Otto, Professoren PanCiC und Pohl, 
Custos Prendel, Professoren Quenstedt und Ragazzoni, Frei¬ 
herrn V. Schilling, W. Seek amp, Staatsrath v. Siemaschko, 
Professor J. L. Smith, Director J. M. Solano, Professoren Traut- 
schold und Ward, Geh. Bergrath M. Web sky, Mr. M. Wood. 

Aufstellung der Saminlung. Petrograpliisclies System. 

Die Sammlung war bisher im Wesentlichen noch nach dem 
Systeme von Partsch^) aufgestellt, welches den relativen Eisen-, 
beziehungsweise Schwefeleisengehalt zum Haupteintheilungsgrund hat; 
es war hauptsachlich auf aussere Kennzeichen begriindet, wenngleich 
darin einzelne Gruppen, wie die gegenwartig Eukrite und Howardite 
genannten, der Chassignit u. a. schon nach den heutigen petrographischen 
Grundsatzen definirt wurden. 

Dieses System wurde seinerzeit vom Freiherrn v. Reichenb ach^) 
lebhaft angegriffen, wiewohl mit Unrecht; seine Einwendungen griindeten 

Partsch: Die Meteoriten oder vom Himmel gefallenen Steine und Eisen- 
massen im k. k. Hof-Mineralienkabinette zu Wien. Wien 1843. Verwandtscbaftstabelle 
im Anhange. 

Reichenbach: Anordnung und Eintheilung der Meteoriten. Pogg. Ann. 
107. 155—183. 1859. 
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sich, wie schon Rose hervorgehoben hat, hauptsachlich auf einen von 
Partsch nicht ganz gliicklich gewahlteii Namen. Reichenbach’s 
eigenes System bot wenig classificatorischen Fortschritt, wie denn dieser 
feine Beobachter iiberhaupt mehr in den Details hervorragend war; 
das Beste an Reichenbach’s System ist die Trennung der Chondrite 
nach den Farben, welche spater von Tschermak in vereinfachter 
Form in das Rose’sche System aufgenommen wurde; die meisten 
ubrigen Neuerungen bezeichnen einen Ruckschritt gegen Partsch. 

Rose gab im Jahre 1864^) ein System, in welchem zum ersten- 
male die gegenwartigen petrographischen Principien auf die Classification 
der Meteoriten angewandt wurden, indem in erster Linie die Natur 
und die Mengenverhaltnisse der Bestandtheile, in zweiter das Gefiige 
zu Grunde gelegt wurden; er trennte Steine und Eisen nach dem Vor- 
wiegen des steinigen Oder metallischen Antheiles und theilte die Eisen 
in drei Arten (Meteoreisen, Pallasit, Mesosiderit), die Steine in sieben 
Arten (Chondrit, Howardit, Chassignit, Chladnit, Shalkit, kohlige Meteoriten, 
Eukrit). Rose hatte die erste Art, das Meteoreisen, nicht weiter 
getheilt, weil er sich der Reichenb ach’schen Ansicht anschloss, 
wonach alle Meteoreisen aus der Trias von Kamacit, Taenit und 
Plessit bestehen, deren gegenseitiges Mengenverhaltniss nur stark 
wechsle, so dass bei den hexaedrischen Eisen der Kamacit, beim Cap* 
eisen und dem von Rasgata der Plessit die ubrigen Glieder fast ganz 
verdrange. An diesen zehn Arten war bisher wenig zu verandern, nur 
die kohligen Meteorite, welche Rose noch nicht naher untersucht hatte, 
erwiesen sich durch neuere Untersuchungen als Chondrite. 

Dieses System wurde auch von Tschermak im Verzeichnisse 
vom Jahre 1872 zu Grunde gelegt und erweitert; ich will seine da- 
malige Eintheilung hier auftihren, weil ich mich spater mehrfach darauf 
zu beziehen habe. 

/ 

TscRermak’s System Tom Jahre 1872. 

I. Anorthit und Augit. Eisen kaum bemerkbar. 
Eu. Eukrit. Gleichartig krystallinisch Oder breccienartig. 
* Shergotty. Augit und Maskelynit. 

IL Olivin, Bronzit, Enstatit. Eisen kaum bemerkbar. 
Chassigny, kdrnig. Olivin. 

Sh. Shalkit, kornig. Olivin und Bronzit. 
Ma. Manegalimit, weisslich tuffartig. Bronzit. 

Bishopsville, weiss, kdrnig. Enstatit. 
* Bustee, weisslich, kdrnig. Enstatit und Augit. 
Ho. Howardit, weisslich, tuffartig. Olivin und Augit? Anorthit? 

III. Olivin und Bronzit mit Eisen. Chondrite. 
Ch. Weisse chondritische Tuffe mit kleinen schwarzlichen 

Trummern und wenig Kiigelchen. Aehnlichkeit mit den 
Howarditen. 

Rose G.: Beschreibung und Eintheilung der Meteoriten auf Grund der 
Sammlung im mineralogischeu Museum zu Berlin. Abhandl. d. Akad. d. Wissensch. 
1863. Berlin 1864. 
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Cw. Weisse Massen ohne Kiigelchen Oder mit weisslichea Kiigel- 
chen. (Cwb. Ebensolche mit auffalleod breccienartiger Structur^). 

Ci. Zwischenglieder zwischen diesen und den folgendeo. (Cib. 
Ebensolche mit auffallend breccienartiger Structur.) 

Cg. Graue Chondrite. Graue Masse, oft mit lielleren Ktigelchen. 
Die braunen, harten, feinfaserigen Ktigelchen fehlen oder sind in 
geringer Anzahl vorhanden. (Cgb. Ebensolche mit auffallend 
breccienartiger Structur.) 
Ornans. Eine lockere graue Masse aus staubartig feinen Kti- 
gelchen bestehend. 

Cc. Chondrite mit vielen braunen, harten, feinfaserigen 
Kiigelchen. 

K. Kohlige Meteorite von weicher oder lockerer Beschaffenheit. 
Cs. Schwarze Chondrite. Harte Masse mit geringem Kohlen- 

stoffgehalt. Ktigelchen oder auch Bronziteinschltisse. 
* Tadjera. Schwarze, halbglasige Masse. 
Ck. Chondrite, die vorwiegend aus einer kry stallinisch kdr- 

nigen Masse bestehen. (Ckb. Ebensolche mit auffallend breccien¬ 
artiger Structur.) 

* Lodran. Krystalle von Olivin und Bronzit, durch ein sehr 
feines Eisennetz verbunden. 

(Cw + Cc; Ci-hCc; Cg-1-Cs). 

IV. Silicate und Meteoreisen im kdrnigen Gemenge. 
M. Mesosiderit. 

V. Meteoreisen, Krystalle von Silicaten porphyrartig einschliessend. 
P. Pallasit. 

VI. Meteoreisen. 

a) Mit schaliger Zusammensetzung parallel dem Oktaeder. 
Of. Dtinne Lamellen. Feine Wi dm a nst adt e n’sche 

Figuren. 
Om. Gewbhnliche Lamellen und Figuren. Begrenzung 

der Lamellen eben. (Om. + Ck.) 
Ok. Ebensolche Lamellen. Figuren etwas krummlinig. 
Og. Lamellen breit. Figuren grob. 

h) ^ Zacatecas. Aus schaligen Stiicken grosskornig zusammen- 
gesetzt. 

c) Hb. Meteoreisen aus vielen einfachen (nicht schaligen) Sttick- 
chen grobkbrnig zusammengesetzt. (Hb. + M.) 

d) H. Aus einem Individuum ohne schalige Zusammensetzung 
bestehend. 

e) * Capland, scheinbar dicht, durch Aetzen matt, aber durch- 
laufende Streifen zeigend. 

/) D. Kornig oder dicht. Nach dem Aetzen keine Oder keine 
zusammenhangenden Figuren zeigend. 

^) Diese und die mit Cib, Cgb und Ckb bezeichneten breccienartigen Glieder 
warden von Tscbermak nicbtim System hinter den betreffenden Gruppen Cw, Ci, 
Cg und Ck angefuhrt, sondern am ScMusse des ganzen Systems erwahnt. Desgleicben 
die aus Antbeilen zweier verschiedeuer Gruppen bestebenden, wie Cw -f- Cc u. s. w. 
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An dieser Eintheilung hat Tschermak spater einige Verande- 
rungen angebracht, welche sich hauptsachlich auf die Gruppen I und II 
beziehen. In der erstgenannten Arbeit (dem Atlas) wird die folgende 
Reihe gegeben: 

I. Calciumreiche Steine, arm an gediegenem Eisen. Die wesentlichen 
Gemengtheile sind Pyroxene und Plagioklase. Die Rinde ist 
glanzend. 

Eukrit. G. Rose. Augit und Anorthit, statt des letzteren auch 
Maskelynit. 

Howardit. G. Rose. Augit, Bronzit, Anorthit. 
II. Magnesiumreiche Steine, arm an gediegenem Eisen. Pyroxene und 

Olivine bilden die wesentlichen Gemengtheile. Die Rinde ist 
wenig glanzend bis matt, ebenso in den folgenden Abtheilungen. 

Bustit. Autor. Diopsid und Enstatit. 
Chi ad nit. G. Rose. Enstatit mit wenig Anorthit. 
Diogen it. Autor. Bronzit. 
Amphoterit. Autor. Bronzit und Olivin. 
Chassignit. G. Rose. Olivin. 

III. Magnesiumreiche chondritische Steine mit gediegenem Eisen. Bronzit, 
Olivin, Eisen als wesentliche Gemengtheile. 

Chondrit. G. Rose. Textur chondritisch. 

IV. Eisen mit Silicaten. Eisen netzfdrmig, darin Silicate: Plagioklas, 
Olivin, Pyroxene, Troilit. 

Grahamit. Autor. Plagioklas, Bronzit, Augit im Eisen. 
Siderophyr. Autor. Bronzit im Eisen. 
Mesosiderit. G. Rose. Bronzit, Olivin im Eisen. 
Pallasit.' G. Rose. Olivin im Eisen. 

V. Meteoreisen. Eisen mit untergeordnetem Troilit, Schreibersit. 
M e t e 0 r e i s e n. 
In der zweiterwahnten Arbeit kehrt Tschermak die ganze Reihe 

um (entsprechend der urspriinglich von Rose gegebenen Folge), andert 
aber sonst nichts Wesentliches ab. 

In der Reihenfolge der Systeme ware nun noch dasjenige zu 
besprechen, welches in der Pariser Sammlung angenommen ist, das in 
seinen Grundztigen von Daubree^) herriihrt und von Meunier weiter 
ausgebildet worden ist. Der erstere gibt nur vier Gruppen, wovon eine 
mit drei Unterabtheilungen, welche nach dem Eisengehalte geordnet sind : 

A. Siderite (eisenfuhrend), 
d) Steinfreie. I. Hoiosiderite. 
1) Steinfuhrend, 

a) Eisen zusammenhangend. II. Sys siderite. 
P) Eisen zerstreut. III. Sporadosiderite, 

9 Die mikroskopische Beschaffenheit der Meteoriten, erlauterfc durch pliotogra- 
phische Abbildungen. Stuttgart, I. Lieferung 1883, II. Lieferung 1884. Beitrag zur 
Classification der Meteoriten. Sitzungsb. d. Ak. Wien I. 88. 347—371. 7. Juni 1883. 

^)Daubree: Classification adoptee pour la collection des meteorites du Museum 
Compt. rend. 65. 60—63. 1837. 

Guide dans la collection de meteorites du museum d’histoire naturelle. Paris 
1832. AusfUbrlicber in Meunier: Meteorites Paris 1884, als Anbang zum 2. Bande 
von Fremy: Encyclopedie cbimique. 
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1. Eisen reichlich. Polysiderite. 
2. Eisen spMch. Oligosiderite. 
3. Eisen nicht sichtbar. Cryptoside rite. 

B. Eisenfrei. IV. Asiderite. 
Diese Eintheilung mit ihren wenigen und daher sehr ausgedehnten 

Gruppen ist nicht sehr wesentlich von der Bose’s verschieden, wenn 
man bei letzterer ebenfalls nur bis zu den Hauptabtheilungen geht; sie 
hat jedoch wegen ihrer allzu strengen Durchfuhrung eines einzigen 
Eintheilungsgrundes (der Eisenmenge) die Nachtheile eines jeden conse¬ 
quent durchgefuhrten kiinstlichen Systemes, namlich das Trennen nahe 
verwandter und das Vereinigen heterogener Dinge; es ist geradeso, wie 
wenn man alle Gesteine zuerst nach absteigendem Quarzgehalt, dann 
nach dem Gehalt an Plagioklas u. s. f. strenge ordnen wollte; wo viele 
durch Uebergange verbundene Gruppen vorhanden sind, kann man 
eben nur ein naturliches System anwenden. Ausserdem mubste man, 
urn das System nutzbar zu machen, eine viel weitergehende Gliederung 
einfiihren; das hat nun allerdings Meunier gethan, aber in einer 
Weise, welche wohl nach dem heutigen Stande der Wissenschaft ganz 
unanwendbar ist. So theilt er zunachst die Holosiderite Daubree’s 
in zwolf Gruppen nach den verschiedenen Nickeleisenlegirungen, aus 
denen sie zusammengesetzt sind; um diese Legirungen abzusondern, 
erhitzt er ein mbglichst gleichfdrmig zu groblichen Kornern zerkleinertes 
Eisen, bis alle Kdrner bunt anlaufen; er betrachtet dann die die gleiche 
Farbe zeigenden Kdrner als homogen und identisch und analysirt die 
solchergestalt gewonnenen Theile. Wer jemals eine feingeatzte Meteor- 
eisenplatte gesehen hat, der wird tiberzeugt sein, dass man Kdrper 
von so complicirter, molecularer. Mischung nicht durch so grobe Mittel 
scheiden kann. Das hat schon Beichenbach erkannt, der mit 
grosser Miihe und durch viel feinere Mittel eine Scheidung versucht 
hat und doch nur zu einer sehr annahernden Auslese des Taenits (Band- 
eisens) und auch bei diesem nur in besonders giinstigen Fallen gelangt 
ist, wo namlich dieser Bestandtheil sehr reichlich und durch langsame 
atmospharische Verwitterung vom Kamacit (Balkeneisen) abgeldst war. 
Man braucht auch nur die zwdlf Eisengruppen Meuni er’s auzusehen, um 
die Unbrauchbarkeit dieser Classification zu erkennen, welche die ver- 
schiedenartigsten Typen zusammenwiirfelt und ganz gleichartige trennt. 
Dabei ftihrt Meunier stellenweise als alleinige Belege filr die Classi¬ 
fication eines Eisens Analysen an, welche bereits langst als ganz unzu- 
verlassig erkannt sind, wie diejenigen Holger’s u. A. Aehnlich verhalt 
es sich mit den Steinen; hier geht Meunier sogar so weit, aus der 
Verschiedenartigkeit der chondritischen Einschlusse, welch letztere er 
als Bruchstiicke wahrer Breccien, also von verscbiedener Abkunft, ansieht, 
die weitgehendsten Schlusse auf die „Geologie des Himmels“ zu ziehen, 
Schliisse, welche naturgemass mit der Annahme der wahren Breccien- 
natur dieser Gebilde stehen und fallen; ich werde welter unten einige 
der Argumente darlegen, welche die Unwahrscheinlichkeit dieser An¬ 
nahme und damit der ganzen gekilnstelten Eintheilung Meunier’s zu 
weisen vermdgen. 

Um zu zeigen, wie sehr die naturlichen Gruppen bei Meunier 
zersplittert werden, gebe ich sein System und bei jeder seiner Gruppen 
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die Bezeichnung der Glieder nach meiner Eintheilung (siehe unten), 
wobei ich diejenigen Falle weglasse, welche in unserer Sammlung nicht 
vertreten sind. Die in Klammern stehende Zahl zeigt an, wie viele 
Falle der zugehbrigen Art in Meunier’s Gruppe enthalten sind; also 
z. B. Gruppe Nelsonit enthalt 1 Of^ 1 Om^ 1 Ogse^ 2 Ohn und 1 Dr. 

Solosiderite. 

1. Oktihhehit (2) Dca. 
2. Catarinit I). 
3. Tazeivellit Ofhn. 
4. Nelsonit Of. Om. Ogse. (2) Ohn. Dr. 
5. Braunit (5) Oga. (4) H. Hca. Hch. Ds. 
6. Caillit (9) Of. (20) Om. (4) Og. Oh0. (2) H. Hca. D. 
7. ScJiw,et^it Of. (2) Om. 
8. Jeivellit Ofhu. (5) Of. 
9. Camifbellit Hch. (2) Df. 

10. Biirlingtonit Of. Om. Df. 
11. Tucsonit (2) H. 
12. Lenartit Om. 

Syssiderite. 

13. Pallasit P. 
14. Brahinit P. 
15. Loclranit Lo. 
16. Atacamait (2) P. 
17. Deesit OM. D. 
18. Rittersgrunit S. 
19. Logrohit (7) M. 

Sporadosiderit, 

a) Polysiderit. 
20. Toulit Omn. 

IS) 0 li g 0 s i d e r it. 

21. Erxlebenit Cga. (5) Ck. Ckb. 
22. Menit Cs. (2) Ck. 
23. Buisurit (2) Cg. 
24. Sigenit Bn. Cga. (2) Cc. (2) Ck. 
25. Belajit Oi. Cg. (3) Cc. Ck. 
26. Biistit Bn. 
27. Renaszit 2 Cs. 
28. Manbhoomit Ro. 
29. Ruflamit Cih. 
30. Aumalit (4) Cw. Civa. (3) Cl. (4) Oia. (3) Cga. Cgb. 
31. Luceit Ho. Ch. (16) Cw. (15) Civa. Cwb. (4) Ci. (2) Cia. Cg. 

(o) Cga. (4) Cc. Cca. 
32. Limerickit Ch. (2) Cga. Cgb. Cca. Cch. 
33. Montrejit (2) Ch. Civ. Cia. (9) Cc. 
34. Richmondit Ck. 
35. Tieschit Cc. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Keichsanstalt. 1885, 36. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 21 
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36. Qiiincit Cgh. 
37. Tadjerit Cs. Ct. Ctb. 
38. CJiantonnit (2) Cia. (2) Cih. (3) Cga. (5) Cgh. Ck. 
39. Staivropolit Ck. 
40. Mesmmit (2) Civh. Cg. (4) Cgh. Cc. 
41. Canellit Ci. Cga. (2) Cgh. Cc. (2) Cch. 
42. Banjit Cc. 
43. Aiglit (2) Ch. Ci. Cih. (2) Cg. (o) Cga. (3) Cgh. (2) Cc. 
44. Parnallit {4) Cg. (2) Cga. Cc. 

Cryptosiderit. 

45. Chladnit Chi. Civa. 
46. Ornansit (2) Cco. 
47. Hoivardit {6) Ho. 

Asiderit. 

48. Chassignit Cha. 
49. Igastit Schlacke. 
50. Eukrit She. (3) Eu. 
51. Shalkit Chi. Bo. 
52. Orgueillit (2) K. 
53. Bokkevelit'^ 3) K. 

Man konnte nun gegen diese Argumentation allerdings einwenden, 
dass diese Durcheinanderwurfelung der Gruppen daher rtllire, dass unser 
aus dem Rose’schen System durch schrittweise Weiterentwicklung her- 
vorgegangenes System durch das Meunier’sche vollstandig uberholt 
sei und keinerlei Geltung verdiene. Zu einem solchen Schlusse wird 
man sich aber dock kaum entschliessen kdnnen; denn wir sehen, dass, 
wenn einmal ein natilrliches, auf allgemeiner Aehnlichkeit fussendes 
System gefunden ist, und dies ist ja der Fall bei dem heutigen petro- 
graphischen und bei Rose’s Meteoritensystem, der weitere Ausbau 
eines solchen ohne grosse tiefergreifende Aenderungen, namentlich be- 
zilglich der Zusammengehorigkeit der einzelnen Glieder, vor sich zu 
gehen pflegt; wir haben dafilr gute Beispiele in den heute gebrauch- 
lichen mineralogischen und petrographischen Systemen, welche in ihren 
letzten, ‘von Groth, beziehungsweise Rosenbusch herrtihrenden 
Formen durch schrittweise, allmalige Umgestaltung gewonnen wurden, 
ohne dass der Entwicklungsgang durch solche, ich mochte fast sagen 
chaotische Stadien hindurchgegangen ware. 

Bildiiiig der Meteoriten. 

Bevor ich diejenigen Aenderungen begriinde, welche ich an der 
Tschermak’schen Eintheilung vorgenommen habe, muss ich noch 
einige Bemerkungen iiber die Art der Bildung der Meteoriten voraus- 
schicken, weil die Ansichten hieriiber nothwendigerweise die Durch- 
fiihrung des Systemes beeinfiussen. 

Bekanntlich haben fast alle Steinmeteoriten und manche von den 
Eisen eine grosse Aehnlichkeit mit Tuifen Oder Breccien, welche aus 
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Bestandtheilen von verschiedenster Herkunft (verschiedener Entstehungs- 
zeit und verschiedenem Fundort) zusammengesetzt sind. Dieses Aussehen 
hat viele Meteoritenforscher zu der Ansicht gebracht, dass die Meteoriten 
wahre polygene Triimmergesteine sind; namentlich Reichenbach, 
Haidinger, Tschermak und Meunier haben diese Entstehungs- 
art als vollkommen feststeheud betrachtet und weitgehende SchlUsse 
darauf gebaut. 

Reichenbach hat diese Anschauung seit dem Jahre 1857 zu 
wiederholtenmalen ausgesprochen; so in der zweiten Arbeit (II. 
Seite 620): „Diese Eisenkugeln“ (namlich im Meteoriten von Hainholz) 
„sindalsselbststandigeMassen, die erstnach vollbrachterBildung 
in die Gesammtmasse des Meteoriten eingeknetet wurden, nothwendig 
alter als dieser". „Die Meteorsteine sind folglich nicht schnell, sondern 
sie sind langsam entstanden; von ihren Bestandtheilen hat einer nach 
dem anderen seine Stelle eingenommen. Wir sind bereits im Stande, 
an ihnen wie auf der Rinde unserer Planeten verschiedene Bildungs- 
epochen zu unterscheiden, und es erbffnet sich die Aussicht, zum Nach- 
weis einer Zeitfolge ihrer Bestandtheile, einer Art von Geologie der 
Meteoriten.“ In der Arbeit Nr. XIII sagt er, nachdem er die Einschlusse 
(Chondren, Triimmer etc.) in einer sehr grossen Zahl von Meteoriten 
aus alien Gruppen abgehandelt hat (Seite 377): „Es ergibt sich 
demnach, dass die Einschlusse chemisch aus nichts Anderem bestehen 
und mechanisch ebenso zusammengesetzt sind wie das Muttergestein, 
in welchem sie eingelagert sind, mit dem einzigen Unterschiede, dass 
ihre Bestandtheile unendlich viel feiner und mikroskopisch klein sind.“ 
Ferner (XIII. Seite 385): „Es sind also die Einschlusse theils kleine 
Meteoriten, theils Trummer von Meteoriten von hoherem Alter als die- 
jenigen Meteoriten es sind, in welchen sie eingeschlossen vorkommen; 
es sind altere kle inere Meteoriten in jiingeren grbsseren 
Meteoriten. Und waren die Planeten und somit unser Erdball selbst 
Dur Anhaufungen von kleineren und grbsseren Meteoriten, wie ich bei 
allgemeinen Betrachtungen tiber diese Erscheinungen schon die Ver- 
muthung auszusprechen gewagt habe, so.“ 

Ganz ahnlich sind die Anschauungen Hai dinger’s, obwohl er 
gegen Reichenbach polemisirt; auch er geht von dem Beginne 
einer Zusammenhaufung von staubahnlichen Theilen aus, welche sich 
solange lose aneinanderlegen, bis der Druck der aussersten Schichten 
gegen die inneren eine Reaction des Innern gegen die Rinde und 
damit das Aufsetzen von Gangen gediegenen Eisens in den Silicat- 
gesteinen u. s. w. hervorbringt. So sagt Haidinger^) vom Eisen 
von Netschaevo (Tula) (Seite 5): „Die eckige Gestalt der Einschlusse, 
die Unregelmassigkeit der Begrenzung lasst keinen Augenblick in 
Zweifel iiber die eigentliche Natur dieser Einschlusse. Sie sind wahre 
Bruchstiicke, durch mechanisch angewendete Gewalt aus dem Zusammen- 

b Reichenbach Frhr. v.: I. Ueber die Meteoriten von Hainholz. Pogg. 
Ann. 101. 311—313. 1857. II. Zum Meteoriten von Hainholz. Ebendas. 102.618—821. 
III. Ueber die Meteoriten aus dem Tolucathale in Mexico. Ebendas. 102, 621—625. 
1857. XIII. Meteoriten in Meteoriten. Ebendas. 111. 353—386. 1860. 

Ueber das von Herrn J. Auerbach in Moskau entdeckte Meteoreisen von 
Tula. Sitzungsb. d. AkaU Wien 42. 507—518. 1860 und Mos ou Bull. 1861. 

21* 
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hange mit grossereu Massen gebracht, mit welchen sie friiher fest ver- 
bunden waren." Und welter unten heisst es (Seite 11) : „Es ist daher 
.... gestattet .... zu schliessen, dass, bevor die steinartigen Massen 
in dem Eisen eingeschlossen waren, sie sich als wahre Gebirgssteine in 
demselben Himmeiskdrper vereinigt fanden, von welcbem aus 
sie zu unserer Erde gelangten. Auch ilber die Art des Einschlusses 
diirfte eben die Aehnlichkeit mit Erscheinungen auf unserer Erde aus- 
reichenden Aufschluss gewahren und uns gestatten anzunehmen, dass 
das metallische nickelhaltige Eisen gangweise in dem kdrnigen Gebirgs- 
gesteine aufsetzte, .... bevor es aus dem Zusammenhange gebrochen 
wurde.“ 

Ferner beziiglich der Dauer dieses frilheren Zustandes (Seite 11 
unten): „Die Periode, wahrend welcher das gediegene Nickeleisen als 
Gang in dem kornigen Talk-Eisen-Silicatgesteine bestand, von dem es 
Triimmer einschliesst, muss an sich von sehr langer Dauer gewesen sein.“ 

Endlich verallgemeinert H a i d i n g e r diese Anschauungsweise 
(Seite 157): „WeDn wir die Structur eines grossen Theiles der bekannten 
Meteoriten als die eines trockenen, ohne die Gegenwart von Wasser 
gebildeten Tuffes, man konnte, um den Begriff festzuhalten, sich des 
Ausdrucks „eines meteoritischen Tuffes“ bedienen, betrachten, so diirfte 
schon in dieser einzigen Betrachtungsweise der Anfangspunkt einer langen 
Reihe reicher Inductionen gegeben sein.“ 

Diese Anschauung wiederholt sich fortwahrend ^), wenngleich 
Haidinger ab und zu auch Bedenken dagegen empfindet, wie in der 
ersterwahnten Arbeit (Seite 423): „Es ist gewiss sehr schwierig, An- 
sichten zu begriinden, wo und wie Bruchsttlcke fester wahrer Gebirgs¬ 
steine, wie die Meteoriten sich uns unbezweifelbar darstellen, aus einem 
frilheren Verbande gewaltsam herausgebrochen und in feme Formen- 
systeme geschleudert werden konnen, dennoch bleibt bei ihrer charak- 
teristischen Brucbstiickgestalt und bei ihrer kosmischen Geschwindig- 
keit keine andere Voraussetzung iibrig.^ 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Ansichten Haidinger’s 
und Reichenbach’s liegt darin, dass ersterer sich den erkalteten 
Meteoritenweltkorper nach Art einer Septarie zersprungen und dadurch 
in den Weltraum zerstreut denkt, wahrend letzterer mehr an eine fort- 
wahrende Yergi dsserung des kometenartigen Aggregates loser Meteoriten- 
theilchen durch Mitnahme freier Staubtheilchen aus dem Weltraum bis 
zur Hemmung durch die Erdatmosphare denkt. 

Auch Meunier wiederholt in zahlreichen grossen und kleinen 
Arbeiten^) die zuerst von Reichenbach und dann von Haidinger 

b Haidinger: Ueber die Natur der Meteoriten in ihrer Ziisammensetzung 
und Erscheinucg. Sitzungsb. d. Akad. d. Wissensch. 2. 13. 389—426 (S. 408—426.) 
Eine grosskornige Meteoreisen-Breccie von Copiapo. Ebendas. 2. 49. 490—497. 1864. 
(S. 493 = 4 oben.) Der Meteorsteinfall vom 30. Janner 1868 unweit Warschau. 2. 
57. 1868. 405—412 (S. 409 = 5.) Der Meteorsteinfall von Slavetic. Ebendas. 2. 58. 
1£2—168. 1868. (S. 165 = 4 oben.) Licht, Warme und Scliall bei Meteoritenfallen. 
2. 58. 467—516. 1868. (S. 491—496 == 25—30.) Der Meteorsteinfall am 22. Mai 1868 
bei Slavetic. 2. 58. 943—954. (8.952—954=10—12.) Hessle, Rutlam, Assam, drei 
neue Meteoriten. 2. 59. 224-230. 1869. (S. 228 = 5.) 

^) Ich erwahne die vier grossereu Arbeiten Meunier’s: Etude sur les meteo¬ 
rites, Paris 1867. Le ciel geologique, Paris 1871. Geologie comparee, Paris 1874. Les 
meteoiit s, Paris 1884. 
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gebrachten Anschauungen, wobei er in dem obenerwahnteu Punkte, in 
welchem die beiden Genannten differiren, die Ansicht Haidinger’s 
theilt; er citirt jedoch keinen von beiden, reclamirt vielmehr auch noch 
Tschermak’s einschlagige Arbeiten als sein geistiges Eigenthum, wie- 
wohl letztere grosstentheils auch nur eine Wiederholung der alteren 
Ansichten enthalten. 

Auch Tschermak^) bringt bezuglich der Bildung der Meteoriten 
wenig Neues, sondern steht fast durchwegs auf dem Standpunkte Reichen- 
bach’s. Wie dieser, sieht er anfangs die Chondren als durch Abreibung 
von aussen geformt an, von welcher Ansicht er erst durch das Auffia- 
den von aneinandergepressten Chondren (im Steine von Tieschitz) ab- 
kommt, von denen eine die Ausbildung der anderen gehemmt hat, eine 
Beobachtung, welche iibrigens schon Gustav Rose^) im Jahre 1863 an 
Chondren aus dem Steine von Krasnoj-Ugol und Kenngott an Knya- 
hinya 1869 gemacht und durch Abbildungen erlautert haben; auch 
durch die Untersuchung GUmbeTs iiber den Stein von Homestead war 
die anfangliche Ansicht Tschermak’s entkraftet, indem dort Chondren 
mit warzenformig auskrystallisirter Oberflache nachgewiesen wurden, 
was mit der Formung derselben durch aussere Abreibung unvereinbar ist. 

Nach dem Aufgeben dieser urspriinglichen Anschauung gelangt 
Tschermak^) zu der Ansicht, „dass die Chondren erstarrte Tropfen 
seieD; dass also bei den vulkanischen Vorgangen, durch welche die Chon- 
drite gebildet wurden, eine dunnfliissige Schmelze in Tropfen zerstaubt 
wurde, die nach rascher Erstarrung, oft auch nach darauffolgender Zer- 
splitteruug die Hauptmasse eines Tuffes lieferten“. 

Dabei halt aber Tsch-ermak noch immer den Gedanken fest, 
dass die Meteoriten der Mehrzahl nach polygene Tuffe seien; so heisst 
es in derselben 'Abhandlung (Seite 352= 6): 

„Es ist zwar eine seltsame Paragenesis, welche Tridymit neben 
Olivin zeigt, aber es ist nicht zu iibersehen, dass das ganze Silicat- 
gemenge aus Kbrnern besteht, so dass es an vielen Stellen den Ein- 
druck einer tuffartigen Masse darbietet. Es ist daher nicht nothig anzu- 
nehmen, dass der Tridymit und Olivin sich urspriingiich neben einander 
gebildet haben. “ 

Nor dens kj old wiederholt bis ins Einzelne die Anschauungen 
Reichenbach’s iiber kosmische Agglomerirung und iiber den Aufbau 
der Erde durch kosmische StaubfMle. 

Gegentiber diesen Anschauungen, nach welchen die Meteoriten als 
echte polygene Triimmerhaufen zu betrachten waren, sind schon, zum 
Theile sogar lange vor denselben, andere ausgesprochen worden, welche 
eine einheitliche Entstehung und theilweise auch eine kurze Bildungs- 

9 Tschermak: Die Meteoriten von Shergotty und Gopalpur. Sitzungsb. d. 
Akad.Wien. 1.65. 122—146.1872. DieTriimmerstructur der Meteoriten von Orviniound 
Chantonnay, ebendas. 1. 70, 459—472. 1874. Die Bildung der Meteoriten und des 
Vulkanismus, ebendas. 2. 71. 661—673. 1875. Ueber den Vulcanismus als kosmische 
Erscheinung, ebendas. 1. 75. 151 — 176. 1877. 

9 Rose: Beschreibung und Eintheilung etc., Seite 98 und Fig. 9, Taf. IV. 
Tschermak: Der Meteoritenfall bei Tieschitz in Mahren. Sitzungsb. d. 

Akad.Wien. 1. 78. 580—582,1878, und Beitragzur Classification, Seite359 = 13(Citat 
von letzterer Stelle). 

9 Nordenskjbld: Studien und Forschungen. Leipzig 1835. Seite 121—217. 
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dauer annehmen. Es ist schon sehr bezeichnend fur die Naturgemass- 
heit dieser Ansicht, dassPartsch, der ausgezeichnete Beobachter, nach 
sorgfaltiger Durcharbeitung unserer ganzen Sammlung bei der Beschrei- 
bung derselben im Jahre 1843 die Chondren und eckigeu Theile, welche 
deu Steinea ein breccienartiges Oder porpbyrisches Aussehen verleihen, 
fortwahrend als „Ausscheidungen“ bezeichnet; eine solche Bezeichnung 
ist aber mit der Annahme der polygenen Triimmerstructur unvertraglich, wie 
schon Reichenbach^) undHaidinger erkannt haben; ersterer hebt 
es besonders hervor und bekampft die zu Grunde liegende Anschauung, 
von welcher er annimmt, dass auch Ho ernes und Haidinger sie 
theilen, wogegen letzterer^) sich ausdriicklich verwahrt. 

Spater bat Daubree gelegentlich der Untersuchung der Steine von 
Orgueil erwahnt, dass er fur die Mehrzahl der Meteoriten eine pldtzliche 
Entstehung annehme, die ihm jedoch fur die kohligen offenbar deshalb 
nicht wahrscheinlich schien, weil er sich eine solche Entstehung nicht ohne 
eine ins Innere eindringende Erhitzung vorstellen konnte, gegen welche 
ihm das Vorhandensein von durch Hitze zerstdrbaren Verbindungen zu 
sprechen schien und weil er fiir so verschiedenartige Korper, wie sie 
in den Steinen von Orgueil auftreten (wasserhaltige Magnesiasilicate, Car¬ 
bonate, krystallisirter Magnetkies), einen einheitlichen Ursprung nicht fiir 
zulassig hielt; er sagt^): 

„Une composition aussi complexe et aussi heterogene parait in- 
diquer que le mode de formation des meteorites d’Orgueil differe, a 
certains egards, de celui des meteorites ordinaires. 

Celles-ci, en effet paraissent avoir ete formees en quelque sorte 
d’un seul jet, et il semble qu’il en a* ete tout autrement de la masse 
dont les meteorites d’Orgueil sont les eclats. “ 

Es scheint, dass die Beobachtungen an kohligen Meteoriten D a u- 
bree abgehalten haben, seine Vermuthung iiber den pldtzlichen Ur¬ 
sprung der Meteorsteine weiter zu verfolgen. 

Im Jahre 1869 untersuchte Kenngott®) einen Dunnschliff des 
Steines von Knyahinya und gelangte dadurch zu dem Schlusse: „dass 
die Masse des Meteorsteins sich selbst krystallinisch entwickelte, daher 
nicht als ein Agglomerat getrennt gebildeter Kdrperchen anzusehen ist.“ 
Er beobachtete und bildete ab ineinandergreifende Chondren, welche 
anders als in situ nicht entstanden sein konnen. 

Wenn in diesen Schriften schon Anschauungen zu Tage treten, 
welche denjenigen von Reichenbach, Haidinger, Meunier und 
Tschermak widerstreiten, so finden sich ganz bestimmte Gegengriinde 
in einer Arbeit, in welcher H. C. Sorby die in langjahrigen mikro- 
skopischen Untersuchungen iiber die Structur der Meteoriten gewonnenen 
Ansichten entwickelt ^). Ich will seinen Gedankengang kurz andeuten: 

9 Die Meteoriten oder vom Himmel gefallene Steine und Eiseumassen etc. 
9 Meteoriten in Meteoriten, S. 379. 
9 Ueber die Natur der Meteoritec, S. 416. 
9 Daubree, Complement d’observations sur la chute de meteorites qui a eu 

lieu le 14 mai 1864 aux environs d’Orgueil. Nouv. archives du museum 3. 1 — 19.1867. 
9 Kenngott, Sitzb. d. Akad. Wien. 2. 59. 873—880, 1869. 
9 Sorby, On the structure and origin of meteorites. Nature 15. 495—498.1377 
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Die Meteoriten enthalten keine Fiiissigkeitseinschlusse, wohl aber 
haufig Glasporen; sie miissen demnach aus dem Schmelzflusse entstan- 
den sein. 

Vielfacb, namentlich in den Chondriten, treten Kiigelchen (Chon- 
dren) auf, welche entglaste Schmelzkiigelchen sind, analog entglasten 
Lothrohrperlen. 

Aehnliche Kiigelchen bilden sich, wenn ein starker Strom heisser 
Luft Oder heissen Dampfes in geschmolzene Hochofenschlacke getrieben 
wird. Dabei entstehen Haare mit oder ohne anhaftende Kiigelchen 
(erstere entsprechend Pele’s Haar). Die Luft, in welche die geschmol¬ 
zene Schlacke hinausgeblasen wird, muss nahe die Temperatur des 
Schlackenschmelzpunktes haben, damit sich die Schlackentheilchen zu 
Kugeln vereinigen konnen. 

Die aussere Form der Chondren ist von der inneren Structur 
unabhUngig, so wie bei den durch Schmelzung gebildeten Lothrohrperlen; 
auch konnen geschmolzene Tropfen mit scharf abgegrenzter Oberflache 
nicht in einer von alien Seiten driickenden Grundmasse entstanden sein, 
es diirfte also wenigstens ein Theil der constituirenden Partikel der 
Meteoriten ursprunglich im Zustande freier Glastropfen gewesen sein, 
wie Tropfen. eines feurigen Regens ^). 

Haufig finden sich unter den Bestandtheilen der Meteorsteine 
augenscheinlich entzweigebrochene Fragmente, welche vor dem Zer- 
brechen Korpern von oder ^/go Zoll Durchmesser angehorten; urn 
freie Korper von solcher Kleinheit zu zerbrechen, ist eine ausserordent- 
liche Gewalt erforderlich, und die Mehrzahl der Meteorsteine lasst 
erkennen, dass einzelne ihrer Bestandtheile solche Zerreissungen erfahren 
haben. 

Seite 497.' Hatten sich die Theile der Meteoriten ursprunglich 
in einem Zustande ahnlich vulkanischer Asche befunden, wie es R eiche n^ 
bach’s Anschauung vom kometarischen Ursprimge der Meteoriten erfor- 
dert, so hatten sie nachher erst gesammelt und verfestigt werden miissen; 
das geschieht bei losen Aschenmassen unter dem Einflusse der Attraction 
der Erde, welche sie niederfallen lasst und einen Druck der oberen gegen 
die unteren Schichten erzeugt; bei Kometen kann man nicht gut absehen, 
wodurch eine solche Vereinigung der losen Massen erfolgen sollte. 

Es durften an der Oberflache der Sonne ganz ahnliche Verhalt- 
nisse bestehen, wie sie zur Bildung der Meteoriten nach dem Vorigen 
erforderlich sind, und es erscheint sonach am wahrscheinlichsten anzu- 
nehmen, dass dieselben gelegentlich der stiirmischen Sonneneruptionen 
(der Fackeln etc.) ausgeworfen wurden. 

Soweit Sorby fiber die Bildung der Meteoriten; was er fiber die 
spater erfolgte Metamorphosirung sagt, ist ffir die gegenwartige Erdrterung 
ohne Belang, ebenso sein Hinweis auf seine altere Hypothese, wonach 
viele Meteorite Residua sein konnen, welche nach Zusammenziehung 
der Sonne aus einem viel grosseren Raume zurfickgeblieben sind, ohne 
zur Planetenbildung verwendet worden zu sein; das ist namlich sehr 
mbglich, sagt aber nicht, auf welche Weise diese nebulosen Massen 

9 Vieie, ja die meisten Chondren sind aber mit der Grundmasse fest, und zwar 
durch Uebergange verbunden, so dass sie den Eindruck machen, in dieser entstanden 
zu sein. Anm. d. Tctf. 
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festen Aggregatzustand erhalten haben, uin was es sich doch eben 
handelt. 

Ebenso ist die von Sorby angefiihrte Thatsache fiir uns ohne 
Wichtigkeit, dass Meteoriten mit Widmanstatten’schen Figuren nach 
dem Schmelzen keine Figuren mehr zeigen; dies kano nicht beweisen, dass 
das Meteoreisen niemals geschmolzen war, sondern hdchstens, dass es 
unter anderen Umstanden erkaltete als das kiinstlich umgeschraolzene; 
auch ist fiir das unten zu Behauptende gar keine Entscbeidung iiber 
die Fragp nbthig, ob wirklicher Schmelzfluss vorhanden war. 

Aehnlichkeit mit dem Meteoreisen bezuglich der Widmanstatten- 
schen Figuren zeigte unter vielen von Sorby untersuchten kiinstlichen 
Eisen das Bessemer Eisen, ferner, und zwar am meisten, das Innere 
dicker Barren von schwedischem Eisen, das mehrere Wochen hindurch 
auf einer Temperatur etwas unter dem Schmelzpunkte gehalten wurde, 
so dass zwar keine volistandige Scbmelzung, aber doch eine zur Re- 
krystallisation der Theilchen hinreichende Beweglichkeit eintrat. Sorby 
schliesst daraus, dass auch das Meteoreisen in langsamer und allma- 
liger Bildung diejenige Structur erlangt hat, welche die Widman¬ 
statten’schen Figuren liefern. 

Sehr bestimmt spricht sich auch uber die homogene Natur der 
Meteoriten M. E. Wadsworthaus (Seite 129): „While part of the 
meteoric peridotites are entirely crystalline, e. g., Estherville, the great 
majority are not so, but chondritic in structure. The chondritic structure 
I believe to be caused by the rapid solidification and arrested crystalli¬ 
zation of the masses composed of minerals naturally taking a more or 
less rounded form; and not from mechanical action, as has generally 
been claimed. “ 

Endlich kommt Baron Foullon^) durch die Untersuchung der 
Steine von Alfianello zur Ansicht, dass die Chondren zumeist in situ 
entstanden sind: j,Die Mehrzahl macht den Eindruck der Entstehung 
innerhalb der Gesteinsmasse, nur wenige lassen die Vorstellung einer 
gesonderten Bildung und nachheriger Umhullung durch die Grundmasse 
zu, was namentlich von den schwarzen gilt, die ein rindenahnliches 
Aussehen haben.“ 

Ueberblicken wir nun die angefiihrten neueren sowie die schon 
vorher bekannt gewesenen Thatsachen, so sehen wir zunachst, dass sie 
mit der Reichenbach-H ai dinger’schen und Meunier-T scher- 

9 Wadsworth, Meteoric and terrestrial rock. Science March, 9. 1883. S, 
127—130. Wahrend der Correctur erhalte ich die ausfiihrliche Arbeit von Wads¬ 
worth Lithological Studies, Cambridge October 1884, welche ich an einer anderen 
Stelleeingehendbesprechenwerde; bier will ich nur erwahnen, dassWads worth durch 
eine sehr sorgfaltige Untersuchung von Diinnschliffen der Meteoriten von Homestead, 
Knyahinya, Waconda, Pultusk und Estherville zu dem bestimmten Schlusse gelangt, 
dass in alien von ihm untersuchten Fallen eine klastische, polygene Natur der Me¬ 
teoriten ganzlich ausgeschlossen ist. Ich kann nur hinzufugen, dass unter nahe an 
200 Diinnschliffen in unserer Sammlung, welche sich iiber alle Gruppen von Stein- 
meteoriten erstrecken, auch nicht ein einziger sich befindet, welcher die Yorstellung 
einer wiiklichen klastischen Structur erwecken kdnnte; vielmehr lassen alle,genau wie 
dies auch Kenngott und Wadsworth beobachtet haben, den Charakter von 
iiberhasteten Krystallisationen erkennen. 

Foullon, Mineralogische und chemische Zusammensetzung des Meteor- 
steines von Alfianello, Wien. Akad. Sitzungsberichte, 1. 88. 433—443. 1883. 
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mak’schen Anschauungsweise unvereinbar sind; vor Allem die gleiche 
chemische Zusammensetzung der Chondren und Grundmasse in ein und 
demselben Steine, welche von der Zusammensetzung dieser beiderlei 
Gemengtheile in einem anderen Steine verschieden ist, macht die klas- 
tische, polygene Natur der Bestandtheile eines Steines durchaus unwahr- 
scheinlich; in der That ware es doch ein hbchst sonderbarer Zufall, 
dass sich zu hunderten und tausenden von Chondren, welche unter 
einander, einzeln genommen, in Gefuge und constituirenden Mineralien 
hochlichst differiren, gerade eine solche, auch wieder fur sich ganz 
heterogene Grundmasse als Umhiillung hinzufindet, welche, wenn man 
sie von moglichst verschiedenen Punkten sammelt, die gleiche Bausch- 
analyse liefert wie die ebenso vereinigten Chondren; das ist doch iiber- 
haupt nur moglich, wenn man annimmt, dass der ganze Meteorit aus 
einem einzigen gleichartigen Magma entstanden ist, das je nach den 
kleinen zufalligen Verschiedenheiten der Temperatur, des Druckes etc. 
an jeder Stelle ein bald grobkorniges, bald feinkdrniges Gestein, bald 
mit Ueberwiegen des Olivins, bald des Bronzites etc. gebildet hat, geradeso 
wie ein Granit grob- und feinkornige Partien enthalt und wie an ver¬ 
schiedenen Stellen desselben Gesteines die verschiedensten gegenseitigen 
Mengenverhaltnisse der Bestandtheile herrschen kdnnen. Allerdings geht 
bei den terrestrischen Gesteinen die Buntscheckigkeit lange nicht so weit 
als bei den Meteoriten; das zeigt uns eben nur, dass die letzteren unter 
viel sturmischeren Bedingungen entstanden sind, wofiir auch das ausserst 
haufige Auftreten von feinst verstaubter Glasbasis spricht, das durch 
alle neueren Beobachtern in zahlreichen Meteoriten constatirt wurde. 
Dieses Durchschwarmen des ganzen Gesteines mit Glas entspricht voll- 
kommen dem Yerhalten sehr rasch erstarrter Laven; das Zusammen- 
auftreten der verschiedenartigsten Mineralien auf einem winzigen Raume 
wird bei den Meteoriten immer deutlicher erkannt, je mehr unsere 
Fahigkeit zunimmt, kleinste Mineralsplitter bestimmen zu konnen. Zu 
diesem Charakter einer tiberhasteten, sozusagen schleuderischen Bildung 
passen auch vollstandig die chondritischen Einschliisse, welche in Allem 
mit den Krystalliten V o g e 1 s a n g’s, den Producten einer gestorten 
Krystallbildung, iibereinstimmen, welche entstehen, indem zuerst ein 
Tropfen in Kugelform zu erstarren beginnt, in welchem dann durch 
irgend einen ausseren Umstand mehr Oder weniger vollstandige Ent- 
glasung hervorgerufen wird; trube, nur mit Blaschen gefullte Schwefel- 
krystalliten entsprechen den tief sammtschwarzen, ganz mit Glasporen 
erfullten Chondren, welche fiir Chateau Renard, Tourinnes, Kalumbi, Al- 
fianello u. A. charakteristisch sind; beim Anstossen von sich vergrossern- 
den Krystallskeletten an danebenliegende Kugeln, ebenfalls am Schwefel, 
erhielt ich parallelstrahlige Chondren, ganz ahnlich denjenigen, welche 
besonders in krystallinischen Chondriten Ck so haufig sind. 

Durch die vorangefUhrten Beobachtungen konnen wohl die alteren 
Anschauungsweisen als beseitigt betrachtet werden, und wir konnen wohl 
mit Bestimmtheit die Meteoriten als gestdrte, iiberhastete Krystallbil- 
dungen in einem einzigen gemengten Magma bezeichnen. Bezuglich der 
Herkunft dieses Magmas jedoch ist So r by’s eigene Hypothese schwerwie- 
genden EinwUrfen ausgesetzt. Vor Allem spricht dagegen das Vorkommen 
kohlehaltiger Meteorite mit leichtfluchtigen Bestandtheilen, welche wir uns 

Jahrbuoh der k. k. geol. Eeiohsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 22 



170 Dr. A. Brezina. [20] 

doch nicht in der dunklen Sonnenhiille denken konnen; hiefiir muss dock 
selbst dort noch die Temperatur zu hoch sein ; dann musste ein Theil der 
Hiille von einer Eruption des gltihenden Sonneninneren in Form einer 
Fackel mit fortgerissen werden; dabei ist auch wieder nicht gut anzu- 
nehmen, dass die Temperatur in dem festen Oder fliissigen Antheil 
nicht sollte auf 40--50 Grad C. gebracht werden; weiters ist es doch 
sehr auffallend, dass man niemals ein vollstandiges Losreissen und Ab- 
fliegen von Sonnenfackeln beobachtet hat, was wiederum dagegen spricht, 
dass die gewiss sehr zahlreichen Meteoritenziige solchen in Begleitung 
von festen oder flussigen Theilen abgerissenen Fackeln ihre Entstehung 
verdanken. Endlich darf doch auch nicht unberiicksichtigt bleiben, 
dass der Zusammenhang von Kometen, Sternschnuppen und Meteoriten 
zwar nicht unwiderleglich bewiesen, aber doch ausserst wahrscheinlich 
gemacht ist, und dass die Geschwindigkeit, mit welcher die Meteoriten 
den kosmischen Theil ihrer Bahn zuriicklegen, gegen einen Ursprung 
derselben in unserem Planetensystem sprechen. 

Alle diese Schwierigkeiten fallen hinweg durch Annahme eines Bil- 
dungsvorganges, welcher mir seit langer Zeit als der richtige erschienen 
ist, der mir durch jede neu hinzukommende Thatsache von Neuem wahr- 
scheinlicher gemacht wird; dieser Vorgang wurde vor 67 Jahren von 
dem genialen Begriinder unserer Meteoritenkunde, Chladni, als der 
ihm am wahrscheinlichsten erscheinende bezeichnet und von v. Hoff 
im Jahre 1835 weiter ausgefiihrt. Nach dieser Hypothese langen die 
Meteoriten in Form lockerer, staubartiger oder gasformiger Zusammen- 
ballungen an der Grenze unserer Atmosphare an; durch den Wider- 
stand der letzteren verlieren sie ihfe kosmische Geschwindigkeit, es 
entsteht eine Explosion (wohl in Folge des Eindringens der Luft in den 
hinter dem Ballen befindlichen leeren Raum), und durch die gewaltsame 
Zusammenpressung des anlangenden kosmischen Kbrpers wird er zu 
einem festen Korper comprimirt. 

Die Hauptstutze dieser Ansicht besteht derzeit allerdings in der 
nachgewiesenen Unzulanglichkeit aller anderen bisher vorgebrachten 
Hypothesen, nachdem uns noch die Anhaltspunkte fehlen, um tiber die 
pbysikalischen Vorgange zu urtheilen, welche bei dem Anlangen einer 
Wolke kosmischen Staubes oder Gemisches von Gasen, flussiger und 
fester Theilchen platzgreifen konnen; es ist jedoch ganz gut denkbar, 
dass der ungeheure, allseitige Druck im Momente der Explosion das 
Eintreten solcher Wirkungen verhindert, welche andernfalls aus der 
Erhitzung bei der Compression folgern wiirden, also insbesondere das 
Verfltichtigen leicht fluchtiger Verbindungen, wie sie in den kohligen 
Meteoriten gefunden werden. 

Auch die Beobachtung S o r b y’s tiber die Analogie der Meteoreisen 
mit kunstlichen Eisen, welche lange auf einer Temperatur nahe, aber 
unter dem Schmelzpunkt gehalten wurden, macht zwar wahrscheinlich, 
dass sich die Meteoreisen auf ahnliche Weise gebildet haben konnen, 
verhindert aber nicht, dass ihre Bildung auch anders erfolgen konnte, 
umsomehr, als sie jedenfalls in einer Atmosphare von ganz anderen 
Gasen entstanden und auch eine ganz andere Bauschzusammensetzung 
haben, was begreiflicherweise ganz andere aussere Umstande bei der 
Bildung bedingt. 
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Es koante allerdings unwahrscheinlich erscheinen, dass grosse 
Krystallstocke, wie die gewaltigen Eisenbldcke von Cranbourne Oder 
Bemdego, so plotzlich durch die ganze Masse hindurch regelmassig 
krystallisirten; und besonders Haidinger hat dieses Moment auch aus- 
driicklich betont; allein andererseits haben auch diese Eisen vollstandig 
den Charakter von Skeletbildungen, welche ja einer gestbrten, hastigen 
Krystallisation entsprechen, wie an dem Wachsen von Schwefelskeletten 
bei der Krystallitenbildung sehr schbn verfolgt werden kann; ferner 
konnen wir in Bezug auf das Gefuge eine vollstandige Eeihenfolge von 
den einheitlichen Meteoreisen bis herab zu den in Steinmeteoriten ein- 
gesprengten Eisenkornern verfolgen, so dass die gleiche Entstehungsart 
fiir die Gesammtheit der Meteoriten ausserst wahrscheinlich ist und 
auch von nahezu alien Autoren angenommen wird. Und nachdem fur 
die Meteorsteine eine plbtzliche Bildung — d’un seul jet, wie Daubree 
so treffend gesagt hat — ganz naturgemass erscheint, werden wir auch 
fur die Eisen eine solche annehmen miissen. 

Dass auch die Bindenbildung, in welcher man ja sehr haufig 
mehrere Stadien verfolgen kann, trotzdem auf ausserst kurze Zeitranme 
beschrankt ist, erhellt aus dem Umstande der scharfen Abgrenzung der 
durch Verschlackung gebildeten Rinde gegeniiber der nicht Oder nur 
theilweise veranderten Innenmasse; nur in vereinzelten Fallen und auch 
da nur bis zu geringer Tiefe reicht die Hitzewirkung liber die Rinde 
ins Innere hinein, so bei den Eisenmeteoriten, welche — in Folge der 
besseren Warmeleitung — eine veranderte Structur der der Schmelz- 
rinde naheliegenden Partien zeigen (vergleiche weiter unten), oder bei 
den kohligen Meteoriten, wo nach Cloez (in der Arbeit Daubree’s 
complement d’observations . . . Seite 8) die leichtfllichtigen Bestand- 
theile zunachst der Rinde in geringerer Menge vorhanden sind als 
weiter im Innern. Bei langsamer Bildung der Rinde hatte in alien 
diesen Fallen ein allmaliger Uebergang stattfinden miissen; dies hat 
auch Sorby hervorgehoben, indem er sagt (a. a. 0. Seite 495): 
„a heating so rapid that the surface is melted before the heat has 
time to penetrate beyond a very short distance into the interior of 
the mass.“ 

Gegenwartige petrographisclie Anordnung. 
Wenn wir nunmehr untersuchen, inwieferu die auseinandergesetzten 

Ansichten liber die Entstehung der Meteoriten einen Einfluss auf die 
Wahl der Systeme ausiiben konnen, so kann es sich hiebei nur urn 
das aus dem Rose’schen hervorgegangene Tschermak’sche System 
handeln, weil dieses wesentlich auf der petrographischen Beschaffenheit 
der Meteoriten beruht, wahrend das System Meunier’s, wie schon 
erwahnt, nicht nur auf undurchflihrbaren Untersuchungsmethoden, 
sondern auch auf geologischen Hypothesen beruht, welche nach dem 
derzeitigen Stande unserer Kenntnisse als unhaltbar bezeichnet werden 
mUssen. 

Es zeigt sich hiebei, dass die Eintheilung der Hauptgruppen von 
den genetischen Anschauungen gar nicht berlihrt wird; nur in den 
Unterabtheilungen der Chondrite ist bezliglich der breccienartigen 
Glieder eine Aenderung nothwendig. 

22* 
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Unter der Annahme der einheitlichen, nicht klastischen Entstehung 
der Meteoriten — und diese Annahme scheint mir unausweichlich, 
selbst wenn die andere der Verfestigung der Meteoriten gelegentlich 
der Explosion bei Hemmung ihrer kosmischen Bewegung sich als un- 
haltbar herausstellen sollte — werden wir naturgemass nicht mehr von 
Breccien innerhalb einer Meteoritengruppe, sondern nur von breccien- 
ahnlichen Gliedern sprechen konnen; solche Glieder sind darum durch 
Zwischenglieder mit mehr Oder weniger breiten, schwarzen oder metal- 
lischen Adern mit solchen Steinen derselben Gruppe verbunden, welche 
von Adern frei sind. Dies entspricht der Deutung der breiten, schwarzen 
Bander, welche ich in einer friiheren Arbeit^) nach Beobachtungen an 
den Steinen von Mocs gegeben habe; diese Bander sind nichts Anderes 
als sehr breite, schwarze Adern, und daher so wie diese gewissermassen 
Kindenbildungen im Innern; es wurde sich deshalb in jeder Gruppe 
an aderfreie, geaderte und breccienahnliche Glieder noch ein Glied an- 
reihen konnen, in welchem die Rindenbildung das ganze Innere 
ergriffen hat; nachdem jedoch durch eine solche Umwandlung die unter- 
scheidenden Merkmale zwischenden einzelnen Chondritengruppengrbssten- 
theils verloren gehen, wiirde die Unterscheidung schwierig werden; 
bisher ist jedoch nur ein solches Glied bekannt, der Meteorit von Tadjera, 
welcher sich am naturlichsten an die breccienartigen grauen Chondrite 
anschliesst. 

Man konnte allerdings noch weiter zwischen Steinen mit schwarzen 
und solchen mit metallischen Adern unterscheiden; allein es ist sehr 
wahrscheinlich, dass beide einen engen Zusammenhang besitzen, nam- 
lich beide auf der Bildung einer Spalte beruhen, allerdings mit dem 
Unterschiede, dass etwa bei der Bildung einer schwarzen Ader ein 
Auseinanderklaffen der Wande einer Spalte und sodann ein Eindringen 
der Hitze in diese Spalte vorliegt, wodurch eine Verschlackung ent- 
steht, wahrend die metallischen Adern durch das Gleiten der beiden 
Wande langs der Aderflache und das damit verbundene Aufpoliren der 
Metalltheilchen erzeugt werden; da jedoch auch im letzten Falle 
meistens ein Klaffen der Spalte, wenigstens an einzelnen Stellen, in 
Folge der Unebenheiten der beiden Wande erfolgen muss, dtirfte die 
Bildung der metallischen Adern auch immer von innerer Rindenbildung 
begleitet sein. Uebrigens kann eine solche Trennung spater noch vor- 
genommen werden, falls sie sich bei weiterer Untersuchung als durch- 
fuhrbar herausstellt. 

Ich will die alte Eintheilung • in Meteorsteine und Meteoreisen 
beibehalten und diese Abtheilungen so abgrenzen, dass zu den Steinen 
(Silicate Uberwiegend) diejenigen Meteoriten gehbren, bei welchen auf 
Schnittflachen das Eisen in einzelnen Kbrnern im Silicatgemenge ein- 
gesprengt erscheint, wahrend bei den Eisen (metallischer Antheil uber¬ 
wiegend) auf Schnittflachen das Eisen zusammenhangend erscheint und 
die etwa vorhandenen Silicate kbrnig im Eisen eingeschlossen sind. 
Dabei fallen also die Mesosiderite zu den Steinen, zu denen sie wegen 
der nahen Verwandtschaft mit den krystallinischen Chondriten gehoren, 

b Brezina: Bericht iiber neue oder wenig bekannte Meteoriten. IV. Sitzungsb. 
d. Akad. Wien. 1. 85. 335—344. 1882. 
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wenngleich das Eisen in ihnen ein zusammenhangendes Netz bildet, das 
sich aber im Durchschnitt nicht als solches zu erkennen gibt; das 
Eisen bildet namlich wirkliche Adern, wahrend es in den Pallasiten 
Blatter bildet. 

Ich beginne nun mit der Aufzahlung der Gruppen; das auf die 
Gruppe Bezugliche schicke ich voraus, darauf folgen Bemerkungen iiber 
die Unterabtheilungen und die einzelnen zugehorigen Localitaten; zum 
Schlusse werde ich ein Schema der ganzen Eintheilung iibersichtlich 
zusammenstellen. 

I. Steinmeteorite. Silicate iiberwiegend. Eisen auf ebenen Durch- 
schnitten scheinbar eingesprengt, also keine zusammenhangenden Flatten, 
sondern hbchstens zusammenhangende Adern bildend. 

Die Grupp.en I und II bei Tschermak will ich als A. Eisen- 
arme Steine ohne runde Chondren zusammenfassen; das letztere Merk- 
mal ist gegeniiber den Chondriten wichtig, weil die feinkbrnigen, un- 
regelmassig begrenzten Concretionen, wie sie z. B. in den Eukriten 
haufig sind, ferner die eckigen Ausscheidungen der Howardite offenbar 
ein Aequivalent der eigentlichen Chondren sind, mit ihnen von gleicher 
Entstehung und auch durch Uebergange (in den howarditischen und 
in einzelnen Kugelchenchondriten) verbunden sind. Wir haben also: 

A. Eisenarme Steine ohne runde Chondren. Von der Gruppe 
Eukrit bei Tschermak trenne ich den Shergottit ab; Tschermak 
(370)^) nimmt an, dass derselbe zuerst ein normaler Eukrit war, 
in welchem durch nachtragliche Erhitzung der ursprunglich trikline 
Labradorit umgeschmolzen und dadurch in Maskelynit umgewan- 
delt wurde, was ja nach seiner Anschauung von der Entstehung der 
Meteoriten ganz gut mbglich ware; nach meiner Ansicht von der 
monogenen Bildung ist ein solcher Metamorphismus nicht annehmbar; 
ich nehme vielmehr an, dass gleich bei der Entstehung dieses Meteo¬ 
riten solche Umstande geherrscht haben, welche die Bildung eines 
tesseralen Feldspathes bedingten; dieser ist dann spater stellenweise 
molecular umgelagert und schwach doppelbrechend geworden, entweder 
in Folge eingetretener Spannungen Oder, was wahrscheinlicher ist, weil 
bei der hbheren Entstehungstemperatur die tesserale Modification die sta- 
bilere war, wahrend bei der spateren niedrigeren Temperatur die trikline 
Form stabiler wurde. 

Wir haben also: 

1. Eukrit (Eu). Augit und Anorthit in krystallinischem Gemenge 
mit Oder ohne unregelmassig begrenzte, feinkbrnige Ausscheidungen. 
Rinde schwarz, glanzend. 

Constantinopel ^05, Stannern 08, Saintonge (Jonzac) 19, 
Juvinas y 21. 

Tschermak^) hat die auffallende Uebereinstimmung des Steines 
von Constantinopel mit Stannern nachgewiesen und daran die Ver- 
muthung gekniipft, dass das vorhandene Stuck von Stannern herruhren 

9 Eine eingeklaminerte Zahl nach dem Namen Tschermak bezieht sich 
immer auf die Arbeit: Beitrag zur Classification etc. 

0 Mineralog. Mittheilungen. 1872. 85—87. 
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konnte. Nachdem aber der urspriinglich von Partsch gehegte Zweifel 
beziiglich der Echtheit der Herkunft von ihm selbst spater als unbe- 
griindet angesehen wurde, ist die Uebereinstimmung mit Stannern kein 
hinreichender Grund, die Localitat zu bezweifeln. 

Der von Tschermak unter den Eukriten angefuhrte Stein von 
Petersburg findet sich unter den Howarditen. Zu den Eukriten zahlt 
Meunier auch den in Wien nicht vertretenen Stein von Adalia; 
nachdem Meunier fur die Eukrite die Rose’sche Definition bei- 
behalt, kann diese Einreihung auch fur unser System gelten. 

2. Shergottit (She). Augit und Maskelynit in kornigem Gemenge. 
Rinde glanzend, braun. 

Umjhiawar {Bhergotty) 65. 

3. Howardit (Ho). Augit, Bronzit, Anorthit, Olivin. Grundmasse 
locker, mit unregelmassigen, polyedrischen, feinkornigen, harteren Aus- 
scheidungen. Rinde glanzend, schwarz. 

Sankt Nicolas (Massing) 07, Luotolaks if 13, NoUeboro | 23, 
Jasly (Bialystok) 27, La Vivionnere (Le Teilleul) V 45, Peters¬ 
burg I 55, Frankfort Pawlowka f 82. 

Die grossen gelbgrunen, friiher fiir Olivin gehaltenen Kdrner im 
Steine von Luotolaks hat Tschermak (368) als Bronzit befunden, 
wonach er den Olivin nicht als wesentlichen Gemengtheil ausgeschieden 
hat, obwohl er ihn im selben Steine auch gefunden hat. Nachdem ihn 
Daubree ^) in La Vivionnere neben Enstatit, ebenso Tscher nyschow ^) 
in Pawlowka nachgewiesen hat, habe ich ihn in der Charakteristik bei- 
behalten. Den Stein von Petersburg, welchen Tschermak (368) unter 
den Eukriten anfiihrt, habe ich wegen seiner vollkommenen Analogic 
mit den ubrigen Gliedern hiehergestellt. Ebenso fuhrt ihn Meunier 
bei den Howarditen an, fiir welche er die Definition Gustav Rose’s 
beibehalten hat. Im Londoner Katalog ist nebst Luotolaks noch Wiborg 
(Finnland, Marz 1814) als selbststandiger Fall angefiihrt; dies ist auf 
ein von Chladni angefuhrtes falsches Datum zuruckzufiihren. Der 
Stein wurde schon von Maskelyne als apokryph erklart. 

4. Bustit (Bu). Augit und Bronzit in kornigem Gemenge mit 
einzelnen Ausscheidungen. Rinde braun, matt. 

Bustee 52. 
Tschermak (366) sagt, der Stein hat keine makroskopisch er- 

kennbare Rinde; dies ist unrichtig. Maskelyne®) gibt an: „a crust, 
coating the larger part of the stoae, was of a dark yellowish brown.“ 
Auch das Stuck in der Wiener Sammlung (acquirirt 1869) zeigt die 
Rinde sehr deutlich. 

5. Chladnit (Chi). Bronzit. Kdrnig. Rinde glanzend und hell- 
gelblich (Enstatit) bis grau, matt (Bronzit). 
Bishopville 43, Manegaon 43, Shalka 50, Ibhenbilhren y 70. 

Tschermak (362—366) verwendet fiir das aus Enstatit be- 
stehende Glied (Bishopville) den Namen Chladnit, fur die ubrigen drei 
(Bronzit) den Namen Diogenit, nachdem er letztere fruher als Mane- 

Daubree: Compt. rend. 88. 544. 1879. 
Tschernyschow; Zeitschr. d. d. geol. Ges. 35. 190—192. 1883. 
Maskelj^ne: Proc. Roy. Soc. 18. 148. 1870. 
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gaumite bezeichnet hatte; dagegen wendet Cohen mit Recht ein, 
dass es dem gegenwartigen petrographischen Gebrauche widerstreitet, 
Enstatit- und Bronzitgesteine zu trennen. Ich habe daher alle vier unter dem 
Mtesten Namen Chladnit vereinigt. Shalka gehbrt vielleicht zum Rodit. 

6. Rodit (Ro). Olivin und Bronzit. Kdrnig. Rinde matt, schwarz, 
an geflossenen garden glanzend. 

Manbhoom |-| 63, Roda Frilhjahr 71. 
Die Art wurde fruher von Tschermak als Shalkit bezeichnet, 

weil er nach Ramm el sberg’s Analyse in Shalka beide Gemengtheile 
annahm; nachdem ihm dies neuerlich zweifelhaft erschien, wahlte er 
den Namen Amphoterit. Der Stein von Roda wurde von P i s a n i 
und Daubree^) untersucht. 

Pisani sagt von diesem Meteorsteine, dass er eine schwarze 
zusammenhangende Rinde besitzt, welche an denjenigen Stellen, wo sie 
geflossen ist, glanzt; das Innere ist aschgrau, mit griinlichen, olivin- 
ahnlichen, durch die ganze Masse verstreuten Kornern, welche hie und 
da zu kleinen Kliimpchen von eiuigen Millimetern Durchmesser ange- 
hauft sind. Die graue Masse besteht aus zwei unregelmassigen Zonen, 
einer grauen und einer gelblichgrauen ; sie ist leicht zerreiblich, ohne 
Wirkung auf den Magnet, hat bei 24® C. ein specifisches Gewicht von 
3*37 und ist vor dem Lbthrohr zu einer schwarzen, sehr wenig magne- 
tischen Schlacke schmelzbar. 

Die chemische Analyse ergab 14 Percent in Salzsaure Losliches 
(Olivin mit vielleicht etwas Anorthit) und 86 Percent Unldsliches (eisen- 
reicher Bronzit). Die olivinahnlichen Korner erwiesen sich ahnlich zu- 
sammengesetzt wie die Hauptmasse, namlich sie bestanden aus 6 Per¬ 
cent in Salzsaure Ldslichem und 94 Percent Bronzit. • 

Die mikroskopische Untersuchung durch Daubree zeigte den die 
Hauptmasse des Steines bildenden Bronzit frei von Dichroismus, mit 
haufigen rechtwinkeligen Contouren und feinen Streifen; bei einer Ver- 
grosserung von 800® waren die meisten Krystalle von unzahligen Ein- 
schlussen einer festen, gelbbraunen, kaum durchsichtigen Substanz erftillt; 
dieselben liessen sehr mannigfaltige Contouren, zuweilen, aber selten, 
Krystallformen erkennen, namlich ein schiefes Prisma mit Endflachen, 
gleich dem Augit. Diese Einschliisse sind geradlinig, aber nicht immer 
parallel den Axen des Wirthes angeordnet. 

Zuweilen sieht man zwischen den die Hauptmasse bildenden 
Krystallen eine glasige Substanz ohne Wirkung auf das polarisirte Licht, 
welche den Krystallen anhaftet; sie ist ganz von verhaltnissmassig 
grossen Blasen erfullt und ahnelt vollkommen dem Glas, das in 
Basalten gefunden wird. 

Daubree sieht diesen Meteoriten als selbststandigen Typus 
(Rodit) an, welcher nur mit Lodran insoferne verglichen wird, als er 
das eisenfreie Aequivalent des Lodranites ware. 

9 Cohen: Referate. N. Jahrb. 1884. 1. 27. 
Pisani: Analyse d’uue meteorite tombee dans la province de Huesca, en 

Espagne. Compt. rend. 79. 1507—1509. 1874. 
®) Daubree; Observations relatives a la meteorite de Roda. Compt. rend. 

79. 1509—1511. 1874. 
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Ein ausgezeichnetes, wenn auch kleines (11 Gramm schweres) 
Stiickchen dieses Meteoriten, das unsere Sammlung im Tausche von 
Herrn Staatsrath J. v. Siemaschko in St. Petersburg erhielt, lasst 
die vollstandige Uebereinstimmung des Aussehens mit Manbhoom er- 
kennen, von welchem sicb Roda nur durch das feinkdrnigere Gefiige 
unterscheidet. 

Der Name Rodit, welcher die Prioritat besitzt, wurde beibehalten. 

7. Chassignit (Ch). Olivin, Kdrnig. Feine, schwarze, schwach- 
glanzende Rinde. 

Chassigny 15. 

B. Chondrite. Bronzit, Olivin, Eisen. Steine mit polyedrischen 
und runden Oder nur mit runden Chondren. 

Eine Eigenthiimlichkeit, welche an Chondriten (vielleicht auch an 
anderen Steinen) aus verschiedenen Gruppen aufzutreten scheint, ist 
die eigenthumliche Infiltration von Rinde ins Innere des Steines und 
die daraus entstehende drei- bis vierfache Rindenschichte, welche ich 
zuerst am Steine von Mdcs auffand ; diese Erscheinung wurde spater 
auch von Tschermak (359) und W. Prinz^), von ersterem an Mdcs, 
Pusinsko Selo und Chateau Renard, von letzterem an Saint-Denis 
Westrem wahrgenommen, und ich selbst land sie noch an Hartford, 
ferner, jedoch weniger deutlich, an Stannern und Bishopville; nebst- 
dem hatte ich Gelegenheit, eine damit zusammenhangende Erscheinung 
wahrzunehmen, welche einen iiberraschenden Eindruck macht. Ich wollte 
namlich sehen, wie die dritte (schwarze) Rindenschichte im Flachen- 
zusammenhang aussieht, und liess ‘deshalb von einem ganz ebenflachig 
begrenzten Mdcser Steine, dessen Rinde zahlreiche Spriinge zeigte 
(ahnlich dem Cracquele an Porzellan), eine etwa 2*5 Millimeter dicke, 
der Rinde parallele Platte abschneiden; die fein zersprungene Ober- 
flache ist namlich, wie ich mich uberzeugt habe, eine Bedingung fur 
das deutliche Auftreten der mehrfachen Rinde, offenbar deshalb, weil 
sie das Eindringen der Hitze Oder der verfltissigten Rinde ins 
Innere gestattet. Die Platte wurde mit der Rindenseite auf eine 
Glasplatte gekittet und nun auf der Innenseite geschliffen; als die 
dritte Schichte erreicht war — bei einer Dicke von 0*7 Millimeter 
— trat plotzlich, nachdem vor wenigen Schleifstrichen nur das weisse 
Innere sichtbar gewesen, ein Netz von schwarzen, ziemlich gleich- 
massig breiten Adern zu Tage, welches genau mit den feinen Rissen 
auf der Aussenseite der Rinde correspondirte; die Figur 10, Tafel 4, 
gibt eine Vorstellung von diesem Bilde. Es macht die Gleichmassig- 
keit dieser Adern in der That den Eindruck, als ob, wie Tschermak 
annimmt, wirklich geschmolzene Rinde eingedrungen ware und sich 
unten sackfdrmig ausgebreitet hatte, obwohl es auch nicht ausge- 
schlossen ist, dass, wie ich vermuthete, nur die Hitze in die Spalteu 

') Brezina Bericht, S. 341. Reinscti hat nicht ebenfalls, wie Tschermak 
angibt, die abwechselnden Schichten schwarzer Rinde und unverauderter Masse 
beobachtet, sondern gefunden, dass die dunkle Rinde am Krahenberger Stein aus 
zwei Schichten, einer ausseren pordsen und einer iuneren dichteu, besteht. 

Prinz; Les meteorites tombees en Belgique et les meteorites en general. 
Ciel et Terre. 5. 1885. 
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eindrang und darin die anliegenden Theilchen bis zu gleicher Tiefe ver- 
schlackte. Schleift man eine solche Platte vorsichtig weiter, so gelangt 
man auf die zweite (unveranderte) Schichte; man sieht dann von dem 
schwarzen Geader fast gar nichts mehr, die Farbe der Platte ist jedoch 
dunkler als die der zweiten Schichte, weil die erste dunkle Rinden- 
schichte durch die zweite hindurchgesehen wird. 

8. Chondrit, howarditisch (Ch). Eckige Ausscheidungen und 
sparliche runde Chondren. Zum Theil glanzende Rinde. Aehnlichkeit 
einerseits mit den Howarditen (wegen der eckigen Ausscheidungen), 
andererseits mit den an Chondren armeren Kugelchenchondriten. 

Siena 794, Bor go San Donino {Parma) 08, Harrison 
Co. ^3^59, Krdhenberg f 69, Waconda 72, Sitathali 4^75, Mauritius. 

Waconda ist ein Stein von wenig ausgepragtem Charakter; man 
konnte ihn auch zu Cc rechnen, obwohl er namentlich durch das mehr 
tuifahnliche Aussehen besser zu Ch passt. 

Sitathali ist sehr reich an runden und eckigen Chondren und 
konnte auch bei den Cc stehen; Eisen und Troilit sind zahlreich ver- 
treten; Rinde haufig glanzend liber Chondren, auch ein verblasenes 
Eisenkorn sichtbar. 

Mauritius ist sehr reich an eckigen und runden Chondren, ferner 
an honiggelben bis rostbraunen Ausscheidungen welche einer naheren 
Untersuchung bedUrfen. 

9. Chondrit, weiss, adernfrei (Cw). Weisse, ziemlich lockere 
Massen mit wenig, und zwar meist weisslichen Kiigelchen. 

MauerMrchen 768 Jigalowka {Charkoiv) 787, High Fossil f 04, 
Hacienda de Bocas Yr04, Mooradahad 08, AlexejewJca {Bachmut) 14, 
Zahorzika y 18,' Angers f 22, Mordvinovka {Pawlograd) 26, Drake 
Creek | 27, Forsyth f 29, Mascomhes 35, Slobodka Partsch vor 38, 
Montlivault 38, Pusinsko Selo {Milena) 42, Monte Milone -| 46, 
Kaande {Oesel) y 55, Kusiali 60, Tourinnes la Grosse ^3, DoB 
goivoli 64, Senhadja {Aumale) V Cahezzo de Mayo y 70, La 
Becasse V ^^9, Pennyman's siding {Middlesbrough) 81. 

Wahrend bei den friiheren Gruppen die Bildung von Adern Oder 
breiten Bandern — wohl wegen der Armuth an Eisen — nicht wahr- 
genommen wird, tritt bei den weissen Chondriten zum erstenmale der 
Fall einer Spaltung der Gruppe nach aderfreien, geaderten und 
breccienahnlichen Gliedern ein; begreiflicherweise ist eine solche 
Unterscheidung manchen Irrthumern unterworfen, insoferne vor- 
handene Adern nicht an alien Stellen des Steines sichtbar sind, 
daher leicht tibersehen werden kdnnen, wenn man nur kleinere 
StUckchen zu seiner Verfiigung hat. Allein diesera Uebelstande ist 
man bei Gesteinen iiberhaupt immer ausgesetzt; man wird eben bei 
Bestimmung eines Stiickes darauf Riicksicht zu nehmen haben, dass ein 
Stuck, das in Cw stand, bei genauerer Kenntniss wohl nach Civa Oder 
Civb riicken kann, aber nicht umgekehrt. 

Zwischen den beiden Localitaten Alexejewka (Bachmut) y 14 und 
Mordvinovka (Pawlograd) ^5^ 26 sind zahlreiche Verwechslungen vor- 
gefallen; von mancher Seite wird iiberhaupt die Identitat beider Falle 
behauptet, wofiir die vollkommene Gleichheit der Steine, die ortliche 
Nahe der beiden Localitaten und die bei alien russischen Fallen aus 

Jahrbuch d. k, k. geol. Reichsanatalt. 1885. 35. Band. l.Heft. (Dr. A. Brezina.) 23 
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alterer Zeit herrschende Verwirrung sprechen wiirde. Die Confusion 
wird noch dadurch vergrdssert, dass haufig Stiicke mit dein Ortsnamen 
des einen und dem Falldatum des anderen Fades bezeichnet warden. 
Auch in unserer Sammlung hat beziiglich der Stiicke von diesen beiden 
Localitaten eine hdchst bedauerliche Unordnung obgewaltet. Acquirirt 
wurden die folgenden Stiicke, iiber welche ich die betreffenden Vermerke 
aus den Acquisitionsposten und dem Kataloge beisetze: 

„Post 1840. 1. 1 : Von der konigl. Universitat zu Berlin (durch 
Herrn Professor Wei ss) in Tausch: Meteorstein von Bachmut, Gouv. 
Ekaterinoslaw, Russland, 3. Februar 1814. Fragment ohne Binde und 
einer anpol. Flache, f| Loth‘‘ {= 16 Gramm). Ein spaterer Zusatz noch 
von der Hand Partsch’s mit rother Tinte sagt: „jetzt || Loth“ 
(= 15 Gramm). Im geschriebenen Meteoritenkatalog steht noch der 
Beisatz: „Das Stiick, von welchem dieses Fragment abgeschnitten 
wurde, stammt aus Klaproth^s Sammlung.Das Stiick wurde im 
Kataloge als Bachmut Nr. 1 bezeichnet; es fehlt in unserer Sammlung, 
ohne dass ein Vermerk iiber die Abgabe desselben zu finden ware. 

..Post 1861. LIV. 1: Von Herrn Joseph Ritter v. Cischini, 
k. k. osterreichischer Generalconsul von Odessa, als Geschenk: Meteor- 
stein von Bachmut. Gefallen am 15. Februar 1814. Gewicht: 
2 Pfund 2 Loth“ (= 1 Kilo 155 Gramm). „Dieses Stiick wurde durch 
die Vermittlung des Herrn v. Cischini aus der Sammlung des Gym¬ 
nasiums in Ekaterinoslaw erhalten.“ 

Dieses Stiick wurde im Meteoritenkatalog unter dem vorigen 
neuerlich als Bachmut Nr. 1 eingeschrieben, offenbar well der Schreiber, 
Kanzlist Engelmayer, iibersehen hatte, dass schon ein Bachmut 
vorhanden sei; Ho ernes hatte im Acquisitionsposten richtig vermerkt, 
dass es als Bachmut Nr. 2 einzutragen sei. Spater wurde die Ordnuugs- 
nummer 1 des neuen Stiickes im Kataloge (lurch Engelmayer mit 
blasser Tinte in 2 umgewandelt, was an der Verschiedenheit (ier Tinte 
deutlich zu erkennen ist. 

Das Stiick ist durch seine ganze Masse stark rostfleckig. 
„Post 1865. XXIII. 2: Von Herrn C. Grewingk, Professor der 

Mineralogie an der Universitat in Dorpat, als Geschenk. Meteorstein 
von Bachmut“. Dabei steht von der Hand Hoernes’: „Dieses mit der 
Bezeichnung Pawlowgrad Jekaterinoslaw, Russland 1814 (?) eingesendete 
Bruchstiick ist vollkommen ident mit dem bereits im Jahre 1840 acqui- 
rirten Stiicke von Bachmut und wird daher zu dieser Localitat gestellt. 
^2 Loth“ (= 9 Gramm). 

Hoernes vermerkte im Posten, dass das Stiick als Bachmut 
Nr. 3 einzutragen sei; dies scheint auch (durch Engelmayer) ge- 
schehen zu sein, doch wurde die Ordnungsnummer spater ausradirt, 
und an ihrer Stelle findet sich, auch von der Hand Engel may er’s, 
die Nummer 2. Ferner hat Tschermak (offenbar mehrere Jahre 
spater, nachdem er die Direction des Cabinets libernommen hatte) 
zur Localitat den Vermerk ,,Bachmut (Pawlograd)“ gesetzt. 

Dieser Stein ist frei von Rostflecken. 
„Post 1875. XIII. 29: Von Herrn C. Hintze in Strassburg im 

Kaufe : Meteorstein, gefallen am 15. Februar 1814 bei Bachmut. 
384 Gramm. Inneres wie Bachmut. Wurde als M. von Paulogrod verkauft^. 
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I Dieser Vermerk ist von Tschermak, welclier das Stiick als 
Bachmut Nr. 3 in den Katalo^ eintragen liess. Yielleicht hatte er vor- 
her das fruhere Stiick (1865. XXIII. 2) mit Nr. 2 bezeichnen lassen, und 
zwar als Paulogrod Nr. 2, worauf der Umstand bindeutet, dass er bei 
demselben das Wort Paulogrod unterstrich ; dadurch ware die Nummer 
3 freigeworden. 

Das Stuck ist rostfrei und stimmt in dieser Beziehung mit dem 
von Professor G r e w i n g k geschickten iiberein ; dagegen unterscheidet 
es sich von alien ubrigen, sowohl als Bachmut wie als Paulogrod be- 
zeichneten Stiicken unserer Sammlung durch eine etwas grossere Festig- 
keit und das Vorhandensein schwarzer, rindenahnlicher Chondren; 
namentlich erstere Eigenschaft weist es mehr in die Nahe der inter- 
mediaren Chondrite. 

Von den genannten Stiicken fehlt, wie erwahnt, das erste, auf 
dessen Postament mit der alten Nr. 1 das Stiick von Grewingk ge- 
legen ist. 

“Unter der Bezeichnung Pawlograd sind eingestellt: 

„Post 1855. XXIII. 1. Von Herrn Robert Greg in Manchester 
im Tausch : Meteorstein, angeblich gefallen im Gouvernement Ekate- 
rinoslaw in Russland im Jahre 1825. ^^/32 Loth schwer“ (=12 Gramm). 
„Anmerkung: Ueber das Niederfallen dieses Meteorsteines sind keine 
gedruckten Nachrichten bekannt. Der Stein soil 86 Pfund schwer ge- 
wesen sein und ein Stuck von 76 Pfund sich im Museum zu Odessa 
befinden.“ 

Wurde als Pawlograd Nr. 1 in den Katalog eingetragen, ist rost¬ 
frei und stimmt'vollkommen mit dem von Grewingk als Pawlograd 
geschickten, von Ho ernes als Bachmut eingestellten Stuck iiberein. 

„Post 1882. III. C. 4000: Von Herrn Staatsrath J. V. Siemaschko 
im Tausch. Pawlograd, gefallen 19. Mai 1826. 37 Gramm“. 

Dieses Stuck stammt aus dem mineralogischen Museum der 
Universitat Odessa; ich habe direct von dort durch Herrn Gustos 
R. Prendel mehrere kleinere (nicht in die Hauptsammlung aufge- 
nommene) Stiicke acquirirt, welche mit dem obigen vollkommen tiber- 
einstimmen. Diese Stiicke und zahlreiche andere gleichzeitig von Odessa 
abgegebene haben alle die Beschaffenheit unseres grossen, von Herrn 
Cischini erhaltenen, sie sind namlich durch die ganze Masse stark 

! rostfleckig, ubrigens nicht sehr fest, also tibereinstimmend mit den von 
I Greg und Grewingk erhaltenen Stiicken. 

Vergleichen wir alle diese Umstande, so ergibt sich, dass mit 
. Ausnahme des von Hintze erworbenen, etwas festeren Stiickes alle 
I ubrigen, sowohl als Bachmut wie als Pawlograd bezeichneten nur durch 

den Grad der Rostfleckigkeit unterschieden sind, also ein Moment, das 
bei sonstiger Gleichheit nur eine Verschiedenheit der Aufbewahrung 
in einem mehr oder minder feuchten Locale anzeigt. Von den zwei 
urspriinglich als Bachmut bezeichneten Stiicken ist das eine (Klap¬ 
roth’s) verschwunden, das andere (Cischint’s) allerdings als authen- 
tischer Abschnitt you dem 20 Kilo schweren Meteoriten von Alexejewka 
anzusehen. Dagegen sind die ubrigen Stucke, welche alle als Mordvi- 
novka (Pawlograd) hieherkamen, mehr oder weniger unsicher. 

23* 
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Sehr zu bedauern ist das Fehlen des K1 aproth’schen Stuckes, 
weil es das einzige, zugleich authentische und unveranderte (rostfreie) 
Stuck unserer Sammlung war, wie daraus hervorgeht, dass Ho ernes 
das Grewingk’sche Stuck als mit ihm ubereinstimmend bezeichnet. 

Die zwei Localitaten 176 Scholakoff bei Ekaterinoslaw, 23. L 1814, 
und 197 near Ekaterinoslaw 1825 in der Londoner Sammlung diirften 
erstere zu Alexejewka, letztere zu Mordvinovka gehoren. 

Montlivault hat grosse Chondren, wovon eine mit 1 Centimeter 
Durchmesser drei Zonen von dunkler und heller gelblicher Farbe zeigt. 

La Becasse hat viele weisse und hellgraue Chondren, welche im 
Schliffe eine emailartige Politur annehmen, 

Cabezzo de Mayo hat neben vielen weissen Chondren auch ein- 
zelne dunkle, wie Tintenflecke aussehende, sehr kleine Ausscheidungen, 
welche gegen die iibrige Masse nicht scharf absetzen. 

Pennyman’s siding ist nur in winzigen Splittern vertreten; seine 
Einreihung unter die Cw ist daher wenig sicher. 

10. Chondrit, weiss, geadert (Cwa). Weisse, meist lockere Massen 
mit wenig, und zwar meist weissen Chondren und schwarzen Oder me- 
tallischen Adern. 

Luce 768, Wold Cottage\l 795, ^scoyj-05, Lissa^ 08, Kikino 09, 
Kuleschoivka V 11, Polite if 19, Allahabad fr 22, Honolulu V 25, 
Aumieres f 42, Killeter y 44, Schonenberg f-f 46, Hartford {Linn Co.) 
y 47, Castine 48, Schie f-J 48, Girgenti y 53, ScJieikar Stattan 
(Buschhof) f 63, Sauguis | 68, Dhulia f-r 78, KaUmibi "^9, Gross- 
liebenthal if-81, Mocs | 82. 

Honolulu steht beiTschermak unter den Breccien der weissen 
Chondrite, nachdem es aber nur Adern, keine breiten Bander hat, 
gehort es zu den Cwa. 

Fur Dhulia erhielt ich seit meiner ersten Notiz durch Mr. C o- 
drington als wahrscheinlichen Falltag den 27. November angegeben; 
ein durch freundliche Vermittlung des Mr. Martin Wood erworbenes 
Bruchstiick dieses kostbaren Meteoriten lasst die grdsste Aehnlichkeit 
mit Grossliebenthal erkeunen; das Gefiige ist locker, die Adern haufig. 

Zu meinem Berichte iiber Kalumbi^) ware noch hinzuzusetzen, 
dass kleinere und grdssere sammtschwarze Chondren sowie zahlreiche 
Adern vorhanden sind. 

Grossliebenthal ist durch reichliche, sehr feine Troilit- und Eisen- 
einsprenglinge ausgezeichnet, welche auf dem frischen Bruche, lebhaft 
glanzend, wie Glimmer hervortreten. 

Bezuglich Mdcs ware zu erwahnen, dass einzelne Steine zur 
Gruppe Cwb gehoren, indem breite schwarze Rindenbander den Stein 
durchziehen; nachdem auf 1000 Stiick gewohnlich geaderter Steine 
hdchstens 4 bis 5 derartige abnorme StUcke kommen, muss der Fall 
hieher gereiht werden, wie dies ja auch bei Gesteinen in ahnlichen 
Fallen geschieht. Ueber die eigenthumlichen Erscheinungen an mehr- 
fachen Rindenschichten dieser Localitat wurde schon oben Seite 176 das 
Erforderliche bemerkt. 

0 Brezina: Anzeiger d. Akad. Wien. 15. 213—217. 1878. 
Brezina: Vorl. Bericht I. Seite 352. 
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11. Chondrit, weiss, breccienahnlich (Cwb). Weisse, meist lockere 
Steine mit wenig und dann meist weissen Chondren; von breiten 
Eindeninfiltrationen durchzogen, welche in den bisher bekaunten hieher- 
gehorigen Steinen hellgrau sind. 

Staartje (Uden) 40, Bandong 71, Vavilovka 76. 
Bandong und Vavilovka stimmen mit einander vollig tiberein; in 

beiden sind Chondren sehr sparlich; weisse Partien sind von grauer, 
stark schimmernder, fast krystallinisch aussehender Masse umschlossen ; 
vermoge der letzteren wtirden sie auch zur breccienahnlichen Abtheilung 
der krystallinischen Chondrite gestellt werden kdnnen; nachdem aber 
die Gruppe Ck durch ein sehr festes, hartes Gefiige gekennzeichnet 
ist, miissen sie hiehergestellt werden. 

12. Chondrit, intermediar. Zwischenglied zwischen den weissen 
und grauen Chohdriten. Masse fest, weisse und graue Chondren. 

Schellin y 715, Mhoiv ^2^ 27, Deal 29^ Clianvallas 
Macao H 36, Favars l-J 44, Kheragur 60, New Concord ^ 60, 
Dliurmsala y 60, Canellas 61, Motta di Conti 68, Bakoivka 78, 
Saint Caprais y 83, Alfianello 83. 

Charwallas steht bei Tschermak unter den grauen Chondriten; 
es ist nicht leicht, seinen Charakter zu erkennen, weil die Grundmasse 
fast ganz von rostahnlichen Flecken durchsetzt ist, ahnlich Mainz, 
Segowlee, Duruma; diese Flecken konnen nicht wirkliche, gewohnliche 
Rostflecken sein, sondern miissen einer eigenthumlichen Verbindung 
ihre Entstehung verdanken, da stellenweise das Eisen ganz metallisch 
blank dazwischen sichtbar ist; dadurch entsteht ein schimmerndes 
Aussehen, welches eine grosse Aehnlichkeit mit den krystallinischen 
Chondriten hervorruft. Das kleinere der in unserer Sammlung befind- 
lichen Stiicke ist stellenweise hell, unverandert und lasst dann deutlich 
den Charakter eines intermediaren Chondriten erkennen. Fur Cg ist es 
viel zu hell. 

In Dhurmsala beobachtete ich nebst den schon friiher bekannt 
gemachten verblasenen Eisenkbrnern noch graue Chondren von Hasel- 
bis Wallnussgrosse; ferner eine haselnussgrosse Eisenchondre, welche 
aus einzelnen Eisenkbrnern von 2 bis 2*5 Millimeter Durchmesser zu- 
sammengeballt ist. 

Motta di Conti neigt stark zu den Kiigelchenchondriten Cc. 
Rakowka ist durch das Auftreten bis 1 Centimeter grosser, mit 

Nickeleisen verwachsener Troilite von messinggelber Farbe ausgezeichnet. 
Saint Caprais hat einen grossen Beichthum an Chondren, darunter 

auch eine merkliche Zahl von harten dunklen. Es kbnnte auch zu 
Cg gestellt werden, doch ist die Grundmasse etwas zu locker. 

Alfianello wurde schon mehrfach beschrieben; ausgezeichnet ist 
der Reichthum an der deliquescirenden Verbindung, welche das Ent- 
stehen der rostahnlichen Flecken neben ganz frischen Eisentheilchen 
bedingt; diese Verbindung tritt bei StUcken, welche einmal nass geworden 
waren, in zahlreichen braunen Trbpfchen zu Tage. 

b Diese Beobachtung von mir wurde zuerst von Herrn Director Doll publi- 
cirt (Verb. d. geol. Reichsanstalt 16. 160, 1882.), dem ich sie zu diesem Zwecke mit- 
theilte, weil er Aehnliches am Mocser Steine aufgefunden und mir davon Mittheilung 
gemacht hatte. 
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13. Chondrit, intermediar, geadert (Cia). 
Salles -| 798, Berlangiiillas f 11, Agen | 14, Buraia 15, 

-Vouille V ChdteaU'Benard ^6^41, Le Pressoir 45, Nerft 64, 
Da?idapur | 78. 

Tschermak hat Nerft unter den weissen Chondriten ; es ist 
aber so fest und gran, dass es fast zu Cga gestellt werden sollte, 
keinesfalls aber zu Cwa gehdrt. 

Le Pressoir hat eine feste, fast schimmernde Grundmasse, Chondren 
wenig hervortretend, viele rostahnliche Flecken; Dandapur ist fast 
durch die gauze Masse braun von ebeusolchen Fleckein 

14. Chondrit, intermediar, breccienahnlich (Cib). 
Luponnas ^ 753, Laigle 03, Pulsora (^Faitlain) 63, Slnjtal 

(Dacca) y 63. 
15. Chondrit, grau (Cg). Graue feste Masse, oft mit helleren 

Oder glasreichen, gesprenkelt aussehenden Chondren; braune, harte, 
feinfaserige Kugelchen sind selten. 

Ploschkowitz y 723, Bjelaja ZerJcoiu f 797, Seres ^ 18, Bo- 
tschetsclihi 23, Tounkin 24, Nanjemoy 25, Blansko f-f- 33, Gross- 
Bivina 37, Esnandes -g-37, Kaee Durnma 53, Gnarren- 
l)urg 55, Avilez 56, Parnallee ^ 57, Butsura 61, Knyahinya ^ 66, 
Cynthiana y 77. 

Bjelaja Zerkow nahert sicb sehr den Kiigelcbenchondriten Cc. 
Hieher waren auch viele der Steine von Homestead lb zu 

recbnen. Vgl. unten bei Cgb. 
Tounkin ist der einzige noch erhaltene Splitter aus der Tubinger 

Sammlung (Reichenbach’scber Nachlass). 
16. Chondrit, grau, geadert (Cga). 

. Barhotan 190^ SauretteDarmstadt 0^, Boroiiinsk ^Qb^ 
Alooresfort ^ 10, Charsonville f-f 10, Toidouse 12, Limerick 13, 
Lasdany V 20, Kadonah J 22, Umhala 23, Znoroie (Wessehj) 1-31, 
Okniny f 34, Aldswortli | 35, Grilneherg 41, Monroe (Cobarras 
Co.) f-^-49, Fekete (Mezo Madarasz) 52, Veresegyhaza (Ohaha) bl, 
Kakoiva 58, Alessandria^ 60, Udipi |66, Pidtusk 68, Slavetic 68, 
Danville f■x68, Oczeretnall^ Kerilis ^^14:^ Himgen 77, Cronstadt ^ 11. 

Umbala zeigt an dem einzigen kleinen Stticke der Sammlung 
eine etwas iiber 1 Millimeter breite Ader ; es kdnnte auch in die Ab- 
theilung Cgb gestellt werden. In Limerick fand ich violette doppel- 
brecbende Krystalle, welche an die von Tschermak (352—353) 
beobachteten Dichroite erinnern. 

Oczeretna reich an Adern, braunen rostahnlichen Flecken und an 
weissen Chondren; konnte auch zu Cia gestellt werden. 

Kerilis zeigt das sehr feine dunkle Geader nicht an alien Stelleu 
des Steines gleich stark und konnte daher auch unter Cgb gereiht 
werden. Viele braune Flecken. 

Cronstadt ist an einer Stelle von einer 2—3 Millimeter breiten 
Eisenanreicherung durchsetzt, in welcher sich nur wenige Silicatkdrnchen 
befinden. 

17. Chondrit, grau, breccienahnlich (Cgb). 
Kraivin (Tabor) | 753, Sena If 773, Chantonnay | 12, Akhur- 

38, Clia7idakapoor f 38, Ceresefo V 40, Assam AQ, Qumcay bl^ 
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Nulles r\ 51, Molina {Murcia) \ 158, Mexico 59, Ironliannocli Creek 63/64, 
Monza Khoornac 65, Saint Mesmim 66, Elgueras (Cangas de 
Onis) Y% 66, Saonlocl {Khetree) V 67, Castalia M Homestead 75, 
Stdlldalen 76. 

Krawiii steht bei Tschermak unter Cg; die grossen, abwech- 
selncl dunklen und hellen Flecken an diesem Steine geben ihm jedoch 
eiii vollkommeii breccienahnliches Ansehen, wiewohl der Unterschied in 
der Farbe kein sehr grosser ist. 

Ein altes Stiick von Sena zeigt keine Adern; in neuerer Zeit 
kamen melirere Exemplare dieser Localitat aus Spanien in die Sainm- 
Inngen, wovon auch unsere einen sehr schonen Abschnitt eines Mono- 
lithen erhielt, welcher von einem breiten, feinverastelten Infiltrations- 
bande durchsetzt ist. 

Chantonnay hat Tschermak als Cg -j- Cs bezeichnet, dies ist 
aber nichts Anderes als Cgb; dass der schwarze Antheil etwas breiter 
ist als bei anderen Steinen dieser Gruppe, kann daran nichts andern. 

Von Cereseto gilt dasselbe wie von Krawin. 
Von Nulles haben wir ein alteres kleines Stiick, das man fur sich, 

wie es auch Tschermak gethan hat, unter Cg einreihen rnusste; ein 
kiirzlich erhaltenes grdsseres Stuck zeigt ein breites dunkles Band, das 
dem Steine ein breccienartiges Ansehen verleiht. 

Molina hat sehr dunkles Geader und viele Harnischflachen. 
Mexiko hat die grdsste Aehnlichkeit mit Chantonnay, sowie Saint 

Mesmin mit Castalia. 

Iron hannock Creek dunkel graugriin, ahnlich dem dunkelgriinen 
Homestead; im Bruche etwas schimmernd, an die Ck erinnernd. Rinde 
kaum von der Gruiidmasse zu unterscheiden. 

Elgueras ist reich an schw'achen Harnischen und stellenweise 
feinaderig. 

Castalia zeigt tiefblau angelaufene Troilite, weisse Brocken in 
dunkelgrauer Grundmasse und einzelne, ganz schwarze bis erbsen- 
grosse Korner mit sehr fein eingesprengtem Eisen. 

Von Homestead besitzt das Cabinet einen herrlichen, dunkelgriinen 
vollkommen breccienahnlichen Stein von 810 Gramm (denselben, von 
welchem das Bonner Museum von uns ein Stiick im Tausche erhielt, 
liber das v. Lasaulx eine Reihe von mikroskopischen Beobachtungen 
publicirt hat). Im Bruche wiirde man den Stein, abgesehen von der 
Harte, fiir einen Serpentin halten; der Schliff lasst den Reichthum an 
Eisenkornern wahrnehmen, v/elche stellenweise so angereicherfc sind, 
dass der Stein das Aussehen eines feinkornigen Mesosideriten gewinnt. 
Eine grosse Platte in der Sammlung Sr. Excellenz des Herrn Staats- 
rathes Freiherrn v. Braun ist zur Halfte dunkelgrau, zur anderen 
Halfte hellgrau, beide Farben gehen allmalig in einander iiber. Ein 
Stiick, das unsere Sammlung von Herrn A. Otto im Tausche erhielt, 
zeigt ein triibes, mitteldunkles Grau, wahrend andere, so der grosse von 
Herrn Professor Gustav us Hinrichs in Jowa uns verehrte Stein, 
ein helles Grau zeigen. So lange liber die Haufigkeitsverhaltnisse dieser 
Abanderungen nichts Genaues bekannt ist, erscheint es am passendsten, 
den Stein zu den breccienartigen zu stellen. Das ersterwahnte dunkel- 
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grtine Stiick ist auch durch das Fehlen einer eigentlichen Rinde aus- 
gezeichnet, obwohl die urspriingliche Oberflache durch die gaez ausge- 
zeichneten Piezoglypteu und die glattere Flachenbeschaffenheit im Ver- 
gleiche zum Inneren gaiiz unverkennbar ist. 

Stalldalen ist nach alien Richtungen von sich kreuzenden Harnisch- 
flachen durchzogen. 

18. Chondrit'Orvinit (Co). Die ganze Masse schwarz infiltrirt, mit 
auffallender Verschiedenheit zwischen chondrenreichen Kdrnern ohne 
und chondrenarmer Zwischenraasse mit fluidal angeordneten Eisentheil- 
chen. Oberflache sehr uneben, Rinde unterbrochen. 

Orvinio y 72. 
Wenn die breiten schwarzen oder dunkelgrauen Bander der vori- 

gen Gruppe durch das Ueberhandnehmen der schwarzen Adern entstehen, 
so schliesst sich naturgemass als weiteres Stadium daran der Fall, wo 
die ganze breccienartige Masse infiltrirt ist; bei der Bezeichnung In¬ 
filtration ist, wie bei friiheren Gelegenheiten, an das Eindringen der Hitze 
auf feinsten Spalten und dadurch Schwarzung, beziehungsweise Ver- 
schlackung der Masse gedacht; ein wirkliches Eindringen geschmolzener 
Rinde ware hochstens in dem oben Seite 175 erwahnten Falle der mehrfachen 
alternirenden Aussenrinde in Betracht zu ziehen, welches, wie es scheint, 
hauptsachlich bei lockeren Steinen, besonders den weissen Chondriten 
eintritt. 

Die Chondren sind beim Steine von Orvinio fast durchwegs hell 
und in ihrem Auftreten auf die in der scheinbaren Grundmasse liegen- 
den, wallnussgrossen Ausscheidungen beschrankt, welche dadurch den 
schwarzen Chondriten Cs ahiilich sind; die Grundmasse ist gleichmassig 
durchschwarmt von feinen Eisentheilchen und bekommt dadurch eine 
scheinbare Fluidalstructur. 

19. Chondrit-Tadjerit (Ct). Die ganze Masse rindenartig umge- 
wandelt, halbglasig, ohne erkennbare Aussenrinde. 

Tadjera f 67. 
Hier ist gewissermassen das Endstadium des Processes der In¬ 

filtration und Umwandlung in Rindensubstanz vorliegend, indem durch 
die ganze Masse, welche nunmehr von der Rinde gar nicht zu unter- 
scheiden ist, ein halbglasiger Zustand eingetreten ist. 

20. Chondrit, schwarz, etwas kohlehaltig (Cs). Durch fein ver- 
theilte Kohle in der Grundmasse dunkelgrau bis schwarz gefarbt. 
Chondren meist hellfarbig. 

Be7tazzo 24:j Mikenslcoi (Gros^iaja) 61, Goalpara 68, DyaU 
pur I 72, Sevrukof y 74. 

Dyalpur hat ein zusammenhangendes Eisennetz, das in feinen 
Adern zwischen den schwarzen Kdrnern zu Tage tritt. 

21. Kohliger Chondrit (K). Starker Kohlegehalt bei fast voll- 
kommener Abwesenheit von metallischem Eisen und dementsprechendem 
niederen specifischen Gewichte. 

Alais y 06, Belmont (Simonod) If 35, Cold Bokkeveld }|-38, 
Kaba y 57, Orgueil y 64, Nagaja ^79. 

Die Echtheit des Steines von Belmont ist zu wiederholtenmalen 
bestritten worden, ohne dass diese Anfechtung durch eine vollstandige 
Untersuchung gestiitzt worden ware. 
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Das genaue Falldatum fiir Nagaja — 1. Juli 1879, gegen Abend 
— wnrde mir durch Herrn Chemiker W. Seekamp in Conception del 
Uruguay mitgetheilt, welchem unser Museum auch ein ausgezeichnetes 
Stuck des Steines verdankt. Die auffallende Aehnlichkeit dieser Loca- 
litat mit Cold Bokkeveld wurde schon von Daubree hervorgehoben; 
sie geht so bis ins kleinste Detail, dass eine Unterscheidung beider 
nach dem Ansehen ganz unmoglich ware. 

22. Kiigelchenchondrit (Cc). Viele harte, feinfaserige, braune 
Chondren in einer mehr zerreiblichen Grundmasse; beim Zerbrechen 
des Steines bleiben die Kiigelchen ganz, lassen sich auch leicht heraus- 
losen. 

Alhareto y 766, Wittmess {Eichstddt) y 785, Benares 798, 
Timoschin 07, SlohodJca 18, La Baffe 22, Praskoles (Horovic) 24, 
Krasnoj-Ugol 129, Pine Bluff [Little Piney) ^ 39, Utrecht f 43, 
Yatoor 52, Borkiit 52, Trenzano ff- 56, Quenggouk 57, 
Aussun Y^2 58, Gopalpur 2_3 05^ Muddoor y 65, Hessle J- 69, Sears- 
mont V 71, Lance y 72, Ihung ^73, Zsadany V 75, Judesegeri y 76, 
Rochester rJ76, Sarhanovac [Sokobanja) 77, Tieschitz Gnaden- 
frei y 79. 

Das Charakteristische dieser Gruppe liegt nicht, wie nach der 
Tscher mak’schen Definition, in der reichlichen Anwesenheit der harten 
Kiigelchen allein, weil ja diese Eigenschaft auch den krystallinischen 
Chondriten eigen ist, sondern wesentlich auch in dem Gegensatze der 
Harte dieser Kiigelchen zu der Weichheit der lockeren, zerreiblichen Grund¬ 
masse, wodurch die Chondren beim Zerbrechen des Steines ganz bleiben; 
die ol3ige Definition der Gruppe hat auch den Vortheil, dass solche 
Steine, welche an Chondren nicht sehr reich sind, aber im Uebrigen mit 
den Kugelchenchondriten iibereinstimmen, naturgemass in diese Gruppe 
fallen, wahrend sie an einer anderen Stelle des Systemes nur gezwungen 
untergebracht werden konnten; dies gilt z. B. von Searsmont, das 
Tschermak zu den intermediaren Chondriten gestellt hatte. 

Beziiglich des Steines von Slobodka hat Goebel nachgewiesen, 
dass er zu den Kugelchenchondriten gehort, und dass der von Part sc h 
aus Petersburg als Poltawa erhaltene mit Sicherheit als Slobodka anzu- 
sehen ist. 

Der Meteorit von Lance hat mehr Aehnlichkeit mit den schwarzen 
Chondriten, zu denen er nur deshalb nicht gestellt werden konnte, weil 
Daubree angibt, dass er keine Kohle enthalt. Die harten, feinfaserigen 
Kiigelchen losen sich nur theilweise aus der Grundmasse, welche selbst 
ziemlich consistent ist, ohne jedoch krystallinisch zu sein. 

Ihung hat ein grobes Gefiige, Chondren meist 1-5 bis 6 Milli¬ 
meter Durchmesser, Binde rauh und dick (1—1*5 Millimeter). 

Der Stein von Zsadany ist an den Exemplaren unserer Sammlung 
arm an Chondren, deren Verhaltniss zur Grundmasse nicht besonders 
deutlich erkennbar ist; Herr Professor Cohen, welcher den Stein ein- 
gehend untersucht hat, findet, dass er in die vorliegende Gruppe gehort. 

Judesegeri ahnlich Schobergrund; Binde fein (0*2—0'5 Millimeter). 
Rochester ahnlich Gnadenfrei, nur die Binde ist abweichend, sehr grob 
und dick (1 Millimeter). 

Jahrbuch d. k.k. g-.ol. Reichsanstalt. 1835. 35. Band. 1. Heft. (br. A. Brezina.) 24 
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V 

Ueber die Meteoriten von Sarbanovac war Herr Professor Paucic 
in Belgrad seinerzeit so freundlich, mir eine vom 31. December 1877 
datirte ausfuhrliche Notiz zu ubersenden, welche die friihere Darstellung 
von Doll in wesentlichen Punkten erganzt; ich gebe dieselbe nach- 
stehend unter Beifiigung einer kleinen Kartenskizze, Fig. 8, Tafel 4, 
welche der dsterreichischen Generalstabskarte der Balkanlander, Mass- 
stab 1 : 300.000, entnommen ist. 

„Der Fall ereignete sich im verflossenen 1./13. October bei ziemlich 
heiterem Himmel. Drei starke Detonationen — etwa wie Kanonen- 
schiisse — schreckten die Einwohner vom Soko-Banja-Alexinacer Kreis 
aus den Hausern. Die Leute sahen in bedentender Hdhe, in der 
Gegend wo der Schall kam, nordlich von Banja, eine wolkige Masse, 
aus der sich hosenartig drei kleinere Wdlkchen abzweigten, hierauf 
folgten unzahlige scharfere Detonationen — wie von Kleingewehrfeuer — 
dann hdrte man da und dort heftiges Sausen und schliesslich mehrere 
dumpfe Schlage, wie wenn schwere Korper zur Erde fielen. Die ganze 
Erscheinung hatte kaum 30 Secunden gedauert. Yon einer Licht- 
erscheinung wusste niemand zu erzahleu, nur der Banjaer Telegraphen- 
Beamte glaubt wahrend der kleingewehrartigen Detonationen etwas wie 
ein Aufblitzen bemerkt zu haben. Viele Dorfbewohner, etwas spater 
liber die Erscheinung befragt, bestatigten nebst allerlei Varianten das 
Gesagte. 

Das Banjaer Bezirksamt sendete noch an demselben Tage seine 
Organe aus, um in den nordlich uad dstlich von Banja gelegenen Ort- 
schaften nahere Daten iiber die Erscheinung zu sammeln. In Banja 
hatten anfanglich die erschreckten Einwohner an einen Einfall der 
Ttirken gedacht, Andere waren auf den Gedanken einer vulkanischen 
Eruption verfailen, die Beleseneren waren jedoch bald im Reinen, dass 
dies — im Sinne einer allgemein bekannten Volksmare heisse 
Steine waren, die vom Himmel fielen. Diese letzte Annahme 
wurde auch bald von den riickkehrenden Leuten des Bezirkshaupt- 
mannes bestatigt, um so uberzeugender, da auch kleinere Meteoriten- 
stiicke eingebracht wurden. 

Als die Kunde von diesem Meteoritenfall nach Belgrad gelangte, 
reiste ich nebst noch zwei Collegen, den Herren Lozanic, Professor 
der Chemie, und Kleric (Bergmann), Professor der Mechanik, nach 
Banja. Von hier aus besuchten wir die Oertlichkeiten, wo nach der 
Meldung der Dorfler Steine gefallen waren. Diese Localitaten liegen 
alle innerhalb eines uuregelmassigen, sehr in die Lange gezogenen, bei 
15 Kilometer langen, kaum iiber 1'5 Kilometer breiten Planes, der im 
Norden etwa 10 Kilometer sudlich von Sarbanovac beginnt und hinter 
Dugo polje am Fusse des M. Devica sein sudliches Ende erreicht. Auf 
diesen Plan waren, soviel bis jetzt sicher constatirt werden konnte, 
kaum mehr als 15 Steine gefallen, wovon 8 eingebracht und im natur- 
historischen Cabinete unserer hohen Schule untergebracht wurden, die 
ubrigen 7 aber in den Besitz von Privaten gelangten. 

Die grdssten Steine fielen im Norden des besagten Feldes: zwei 
davon etwa 1 Kilometer suddstlich und sudlich von Sarbanovac, kaum 
0*3 Kilometer aus einander, der dritte 1*5 Kilometer nordlich von 
Banja, zwei kleinere bei Blendija und drei bei Dugo polje. Die Ein- 
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wohner dieses letzten Dorfes behaupteten, dass viele kleine Steine auch 
in den nordwarts void M. Devica gelegenen Wald gefallen waren. 
Hievon konnte aber, trotz des vielen Nachsehens, nichts Naheres 
eruirt werden, ebensowenig von einem sackgrossen Steine, der irgendwo 
auf felsigen Grund aufgefallen und in unzahlige Triimmer zerfallen ware. 

Die acquirirten Meteoriten haben ein Gesammtgewicht von 48 Kilo- 
gramm. Der grosste Stein — Nr. 3. in der beigeschlossenen Skizze — 
der beim Ausgraben in mehrere Stiicke zerfiel, wurde zur Vertheilung 
an heimische und auswartige Anstalten bestimmt, ebenso wie die 
iibrigen Trummerstucke. Dieser Stein soli urspriinglich viel grosser 
gewesen sein — 30 Oka, iiber 38 Kilogramm; — von den Stiicken wurden 
aber viele verschleppt, so dass nur noch 20 Kilogramm iibrig blieben. 
Das dem k. k. Cabinete abgetretene Stiick von 2’480 Kilogramm und 
die kleineren Bruchstiicke riihren von diesem Stein her. Die Grube, 
aus der dieser Stein ausgehoben wurde, verlor bei der ungeschickten 
Manipulation ihre ursprtingliche Form und wurde auch spater iiber- 
ackert, so dassweder die Fallrichtung noch die Tiefe eruirt werden konnten. 

Das zweitgrosste Meteoritenstiick — Nr. 1 — von 16*310 Kilo¬ 
gramm hat die Form einer etwas unregelmassigen Dipyramide, die an 
zwei Ecken stark beschadigt wurde, sonst aber allerseits die ubliche 
Kruste aufweist. Dieser Stein war in der Richtung von 225® gegen 
den magn. Meridian unter einem Einfallwinkel von 52® mit 0*8 Meter 
in das Erdreich gedrungen. 

Der dritte Stein — Nr. 2 — von etwas uber 9 Kilogramm war in 
der Richtung von 340® gegen den magn. Meridian unter einem Ein¬ 
fallwinkel von 82® mit 0*7 Meter in den Boden gedrungen. 

Von den zwei Steinen der mittleren Gruppe Blendija — ist der 
eine ein BruchstUck, der andere — Nr. IV nebst 1 und 2, fiir das Cabinet 
unserer Schule reservirt — von 0*6 Kilogramm scheint fur sich eine 
weite Strecke durch die Atmosphare geflogen zu sein, da er bis auf 
einige beschadigte Stellen auf der ganzen raehrseitigen Oberflache 
Schwarz iiberkrustet ist. Dieser Stein war in der Richtung von 110® 
gegen den magn. Meridian unter einem Einfallwinkel von 30®^) mit 
nur 0*02 Meter in das Erdreich gedrungen. 

Die drei Steine der siidostlichen Gruppe sind samrntlich Bruch- 
stucke, und dasselbe diirfte auch mit den iibrigen Steinen, die in 
Privatbesitz geriethen, der Fall sein. 

Da das Dorf Blendija nahezu im Mittelpunkte des eben bespro- 
chenen Meteoritenfalles liegt und da hier die Steine den menschlichen 
Wohnungen am nachsten fielen, ware Blendija vielleicht der geeig- 
netste Name, unter dem dieser neue Erdengast in die Wissenschaft 
eingefiihrt werden konnte. 

Die Ergebnisse der bisher in unserer Schule gepflogenen Unter- 
suchungen sind folgende: 

b Aus diesen Elementen, der Fallrichtung und den Einfallwickeln der Steine 
Nr. 1, 2 und 4 glaubt Professor Kleric die Hdhe berechnen zu koanen, in 
welcher der Meteorit zur Explosion kam. Diese Berechnungen sowie die von 
Professor Lozanic begonnenen Analysen konnten wegen des inzwischen ausge- 
brochenen Krieges nicht zu Ende gefiihrt werden, da die eben genannten Lehrer 
anderwarts verwendet werden mussten. 

24* 
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Unser Meteorit gehort zu den Normalen Partsch’, den Chon- 
driten G. Rose’s. Sein spec. Gewicht ist 3’502 Kilogramm — 
Mittel von Wagungen mehrerer Bruchstiicke ohne Rinde. 

An metallischem Eisen enthalt er 3’7—3*8 Percent. 
Das durch den Magneten ausgezogene Eisen besteht aus 78*13 Fe, 

21*70 Ni und 0*17 Cu. 
Die sonstigen metallischen Verbindungeii sind: Ferro-oxyd 28*41, 

einfach Scbwefeleisen 6*75, wenig MnO und noch weniger Chromit. 
Die iibrige Masse ist vorwiegend Magnesia-Silicat mit etwas 

Natron, Kali und Spuren von Phosphor. 
Die kugeligen Einschliisse, besonders die grosseren -- die grosste 

beobachtete Kugel hat einen Durchmesser von 0*04 Meter — erwiesen 
sich, trotz des verschiedenen, verschwindend kleinen Kornes, rait den 
tibrigen Meteoritenmassen als gleich constituirt. Einige von den massig 
kleinen Ktigelchen schienen uns aus einer olivinartigen Masse zu bestehen. 

Da unserer Schule keine Meteoritensammlung zu Gebote steht, 
konnten keine Vergleichungen angestellt werden. Was indessen unseren 
Meteoriten von den raeisten Chondriten auszuzeichnen scheint, ist der 
Mangel an Aluminia und Calcia, und hiedurch sowie auch durch die 
Menge von Nickel diirfte sich derselbe Siena und Benares nahern; mit 
diesem letzten scheint er auch durch die kugeligen, hie und da be- 
deutend grossen Einschliisse verwandt zu sein. 

Ueber den Stein von Tieschitz liegen bereits ausfiihrliche Mitthei- 
lungen von Tschermak aliein und zusammen mit Makowsky 
vor; ersterer, welcher durch ein an die meteorologische Centralanstalt 
gerichtetes Telegramm des k. k. Postraeisters P'ranz Tillich Kenntniss 
von dem Fade erhielt, erstattete nach seiner Riickkunft vom Fallorte 
einen Bericht iiber den unterdessen an das Brunner Polytechnicum 
gelangten Stein an das k. k. Obersthofmeisteramt, welches mir ge- 
stattete, mich behufs Erwerbung des Eigenthumsrechtes an dem Meteo¬ 
riten und Einsammlung allfalliger Bruchstiicke an den Fallort und zu 
dem zu ermittelnden Eigenthiimer des Fallgrundes zu begeben. An 
dem ersteren konnte ich in Folge freundlicher Unterstiitzung der 
Herren: Hofrath Winkler der Statthalterei in Brtinn, Bezirkshaupt- 
mann Marschofsky aus Prerau, Director Strohschneider der 
Zuckerfabrik Dolloplass und Postmeister Tillich aus Nezamislitz eine 
Anzahl Bruchstiicke theils sofort einsammeln, theils wurden solche 
durch den zweitgenannten Herrn abgesammelt und an das Cabinet 
geschickt; auf diese Weise gelangten 70 Gramm Bruchstiicke an uns. 

Der Haupttheil des Steines im Gewichte von 27 Kilo 470 Gramm 
war, wie schon erwahnt, an die Brunner technische Hochschule, und 
zwar durch den Director der Dolloplasser Zuckerfabrik (der Pachterin des 
Fallgrundes) gegeben worden, wodurch er vor dem Vandalismus der Orts- 
einwohner geschiitzt wurde, welche bereits Bruchstiicke im ungefahren 
Gewichte von 1 Kilo abgeschlagen hatten. 

Die Eigenthumerinnen des Grundes, auf welchen der Stein ge- 
fallen war, Freifrau Adelheid Ulm-Erbach, geborene Grafin 
Stomm, Grafin Clotilde und Grafin Delphine Stomm, zu 
welchen ich mich sodann nach Schloss Lippthal begab, erklarten, ihr 
Eigenthumsrecht an den Majoratserben der Stomm’schen Giiter, Frei- 
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herrn Max Ulm-Erbach abtreten zu wollen, dam it letzterer es den 
kaiserlichen Hofsammlungen cediren kdnne, was sodann von diesem 
mittelst einer an das k. k. Hofmarschallamt gerichteten Schenkungs- 
urkunde geschah; nachdem das k. k. Obersthofmeisteramt die aus letz¬ 
terer Urkunde erwachsenen Rechtsanspruche an dem Steine dem k. k* 
Unterrichtsministerium dargelegt hatte, verfiigte dieses die Uebertragung 
des Meteoriten an das mineralogische Hofkabinet. 

Im Jahre 1879 gelangte durch Herrn Postmeister Tillich die 
Nachricht nach Wien, dass im August 1878 auf einem zur Ortschaft 
Tischtin (Tistin) gehorigen Felde eines gewissen Zapletal. 8 Minuten 
von der Fallstelle des Hauptsteines, beim Getreidemahen ein faust- 
grosses Fragment des Steines gefunden worden sei, von welchem Her- 
Tillich im Jahre 1880 ein 11 Gramm schweres Fragment als 
Geschenk an das Cabinet sandte; in Folge dessen nahm Herr Assistent 
J. Szombathy gelegentlich einer zu prahistorischen Zwecken unter- 
nommenen Reise eine Nachforschung vor, bei welcher es ihm gelang, 
ansehnliche, an das Hauptstuck passende Bruchstticke im Gesammt- 
gewichte von 494 Gramm bei verschiedenen Ortseinwohnern zu 
erwerben, ferner den Verbleib von vier weiteren Stiicken zu ermitteln. 
welche im Besitze von Schulen und von Privaten waren und sodann 
grosstentheils durch freundliche Vermittlung des Herrn Lehrers 
Rumpel in Tausch und Kauf erworben wurden; das Gewicht dieser 
letzteren Stiicke betrug 130 Gramm, so dass die angeblich in Tischtin 
gefundenen Fragmente zusammen ein Gewicht von 635 Gramm besassen, 
Diese Fragmente, welche genau an das Hauptstuck passen, erganzen 
dasselbe so weit, dass die ganze aussere Form erkannt werden kann, 
und man sieht, dass nicht mehr als etwa 150 bis 200 Gramm fehlen 
kdnnen. Vergleicht man die solcherart gewonnene restliche Erganzung 
von etwa 800 Gramm mit der abgeschlagenen Menge von ungefahr 
1000 Gramm, von welcher mir schon bei meiner Anwesenheit Ende 
Juli in Nezamislitz berichtet wurde, also zu einer Zeit, wo der angeb- 
liche Fund in Tischtin noch gar nicht gemacht war, so wird es hochst 
wahrscheinlich, dass die erwahnten Fragmente schon im Juli abge- 
schlagen, aber aus Furcht, sie abliefern zu miissen, verheimlicht worden 
waren, und das Marchen von der nachtraglichen Auffindung auf einem 
Felde des Zapletal erst dann erfunden wurde, als bekannt geworden 
war, dass der Rechtsanspruch an einen gefallenen Meteoriten aller 
Wahrscheinlichkeit nach dem Eigenthiimer des Grundes zukommt. 

Trotzdem ich diesen Sachverhalt fur ausserst wahrscheinlich halte, 
will ich doch einen der photographischen Copie der Aufnahmskarte der 
osterreichischen Monarchie 1 :25.000 entnommenen Situationsplan 
geben (Fig. 9, Tafel 4), worin von Herrn Assisteiiten Szombathy der 
Fallpunkt des Hauptsteines in Tieschitz und der angebliche Fundpunkt der 
Fragmente auf dem Felde des Zapletal in Tischtin durch Anvisiren 
der Kirchthurme von Tieschitz und Tischtin bestimmt wurden; zwei mit 
Pfeilen versehene Linien bedeuten die angenommene Flugrichtung des 
Meteors, und zwar die obere nach den Bestimmungen von Niessl 
(in der Arbeit von Makowsky und Tschermak), die untere 
nach Angaben, welche die Augenzeugen Herrn Szombathy gemacht 
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haben und welche letzterer zu einer trigonometrischen Bestimmung 
verwenden konnte. 

23. Kiigelchenchondrit, geadert (Cca). 
Wercline Tschirslcaja \ \ 43, Saint Denis Westrem J 55, SiJcken- 

saare {Tennasilm) 72. 
Die grobe, wenig zusammeDhangende Structur der Kiigelchenchon- 

drite scheint der Adernbildung nicht sehr giinstig zu seiu, wie aus der 
geringen Zahl der hiehergehorigen Fade hervorgeht; dies ist auch 
begreiflich beziiglich der metallischen Adern, weil ein Aufpoliren des 
Eisens bei dem grossen Harteunterschiede zwischen Kiigelchen und Grund- 
masse sehr erschwert sein muss; dagegen sollte man erwarten, dass 
eine Infiltration aus demselben Grunde um so leichter sein miisste, was 
aber augenscheinlich nicht der Fall ist. Noch auffalliger wird dieses 
sich Ausschliessen von Aderbildung und Kiigelchencharakter durch den 
Umstand, dass in alien drei obigen Fallen der Kiigelchencharakter w^enig 
ausgepragt ist, besonders bei den zwei ersten, von denen auch Saint 
Denis von Tschermakzu den intermediaren Chondriten gestellt worden 
war. Es ist nicht uninteressant, die Vertheilung der adernfreien, geader- 
ten und breccienahnlichen Steine innerhalb der Gruppen Cw, Ci, Cg 
und Cc zu betrachten: 

Cw. Ci c? Cc 
Falle Procent Falle Procent Falle Procent Falle Procent 

Adernfrei . . 23 48 14 52 17 27 27 82 
Geadert . . . 22 46 9 33 28 44 3 9 
Breccienahnlich 3 6 4 15 18 29 3 9 

Es sind also bei den lockersten (Cc) 82 Percent gegen 18 adern- 
frei, dann kommen die Cw und Ci mit 48 gegen 52 und 52 gegen 48, 
sodann die compactesten (Cg) mit 27 gegen 73; ein ziemlich regel- 
massiges Fortschreiten, das nur dadurch gestdrt wird, dass die Cw, 
welche den Cc in Bezug auf Compactheit viel naher stehen als den Ci, 
mit letzteren gleichen Percentsatz haben, wahrend ebenso Ci und Cg 
eher als gleich erwartet werden sollten. 

Sikkensaare zeigt auf dem grossen, von Herrn Baron Schilling 
erhaltenen Stiicke in ausgezeichneter Weise das Uebergreifen des 
Schmelzwulstes; die Chondren gehen bis zu Erbsengrosse. 

24. Kiigelchenchondrit, breccienahnlich (Ccb). 
Weston rf C7, Giltersloh y 51, Heredia 
Weston war bei Tschermak als Cw 4-Cc angefuhrt; das ware 

richtig, wenn der eine Antheil ein weisser, der andere ein Kugelchen- 
chondrit ware, also die losen Kiigelchen nur in einem (grauen) Theil steckeu 
wiirden; das ist aber nicht der Fall, die Kiigelchen finden sich in gleicher 
Weise in beiden Theilen, es ist also der Grundcharakter der der Gruppe 
Cc mit breccienartigem Aussehen. 

Das Gleiche gilt beziiglich Gutersloh, das Tschermak als Ci4- Cc 
bezeichnet hatte. 

25. Kiigelchenchondrit-Ornansit (Cco). Die ganze Masse besteht 
aus ziemlich lose an einander haftenden Kiigelchen. 

Ornans y 68, Warreyiton f 77. 
Hier haben die Kiigelchen an Zahl so zugenommen, dass sie die 

Bindemasse fast ganz verdrangt haben. Beide Steine sind einander zum 
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Verwechseln ahnlich, haben blaugraue Farbe und eine dicke, matte Rinde. 
Vielleicht gebdrt hierher auch der nicht in Wien vertretene Stein 
von Ngawi. 

26. Krystalliniseher Chondrit (Ck). In einer festec, krystallini- 
schen, im Bruche schimmernden (nicht staubartigen, matten) Grund- 
masse liegen, fest damit vei wacbsen, harte, feiiifaserige Kiigelchen, welche 
beim Zerbrechen des Steines mit der Grundmasse entzweibrechen. Rinde 
meist rauh und grob, haftet nicht sehr fest am Innern. 

Erxlehen \2^ Richmond f 28, SmhirsJc (Partsch) vor 38, Klein- 
Wenden 43, Cerro Cosima (Dolores Hidalgo) 44, Mainz 50, 
Segowlee f 53, Stawropol 57, Menow 61, Pilistfer | 63, Vernon 
Co. 65, Dundrum 65, Pokra 66, Daniels Kuil 68, Motecka 
nugla ;i-|68, Kernouve 69, Tjabe y 69, Lumpkin (Stewart Co.) 69, 
Khairpur 73. 

Der Siein von Richmond nimmt eine eigenthiimliche Stellung ein, 
indem sein Gefiige zwar fest, aber nicht wie bei den ubrigen Ck dicht 
ist; er bildet gewissermassen ein hoheres Stadium der krystallinischen 
Ausbildung, in welchem die einzelnen Bestandtheile sich vollstandiger 
sondern konnteu; er konnte fast ebensogut zu der Gruppe der Kugel- 
chenchondriten gestellt werden, indem die Chondren beim Entzweibrechen 
der Stticke bald ganz bleiben, bald brecheu. 

Ganz dieselben Bemerkungen gelten auch fur Lumpkin, das iiber- 
haupt mit Richmond grosse Aehnlichkeit hat, wenngleich es etwas dichter, 
aber dabei weniger fest ist als dieses. Es war von Tschermak zu den 
intermediaren Chondriten Ci gestellt worden, bei denen es aber schon 
seines Reichthumes an harten, feinfaserigen Kiigelchen wegen auch nach 
der Tschermak’sehen Definition nicht eingereiht werden darf. 

Wenn noch weitere Glieder ahnlich Richmond und Lumpkin gefun- 
den werden, konnte man dieselben in eine eigene Gruppe, Uebergang 
zwischen Cc und Ck, etwa unter der Bezeichnung halbkrystallinische 
Kugelchenchondrite Cck vereinigen, bei welchen die Chondren, soweit 
sie aus der Grundmasse ausldsbar sind, nicht wie gewohnlich bei den Cc 
glatt, sondern rauh und drusig sind. 

In ahnlicher Weise bildet Le Pressoir (Cia) einen Uebergang 
zwischen den intermediaren und krystallinischen Chondriten; es nahert 
sich den letzteren durch das Aussehen auf Bruch- und Schliffflachen. 

Motccka nugla hat ein sehr feines Korn mit gleichmassiger Ver- 
theilung des Eisens, wodurch es die grosste Aehnlichkeit mit Klein- 
Wenden erhalt; auch die Rinde ist, wie bei diesem, grob und uuter- 
brochen. 

27. Krystalliniseher Chondrit, breccienahnlich (Ckb). 
Ensisheim 492. 
C. Uebergange zu den Meteoreisen.| 
28. Mesosiderit (M). Olivin und Bronzit, daneben grossere oder 

geringere Mengen von Plagioklas, krystallinisch in einem Eisennetz. 
Grobes Korn, durch welches die chondritische Structur verhiillt wird. 
Sehr nahe Yerwandtschaft mit den krystallinischen Chondriten, deren 
grobkorniges Aequivalent die Mesosiderite bilden. 

Hainholz 56, Newton Co. 62, Sierra de Chaco 62, Estherville M 79, 
Karand (Veramin) ^ bO. 
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Tschermak (351—354) sondert den Stein von Sierra de Chaco 
unter der Bezeichnung Grahamit als eigene Art von den Mesosideriten 
ab, weil er bei der mikroskopischen Priifung an zwei Stiicken ein Ueber- 
wiegen des Plagioklases an Menge iiber den Bronzit und iiber den 
Olivin beobachtet hat; nun tritt aber Plagioklas auch im Meteoriten 
von Hainholz in nicht unbetrachtlicher Menge auf, wie sowohl durch 
Tscherm.ak’s mikroskopische als durch Bam me Isb erg’s chemische 
Untersuchungen gefunden wurde; es hat ferner in Sierra de Chaco die 
chemische Bauschanalyse, welche jedenfalls zuverlassigere Auskunft iiber 
die Mengenverhaltnisse der Bestandtheile gibt als die Untersuchung von 
Diinnschliffen, keineswegs ein Ueberwiegen des Plagioklases erkennen 
lassen, wie Tschermak selbst nach der Analyse von C. A. Joy 
anfuhrt; es scheint daher nicht gerechtfertigt, den Stein von Sierra de 
Chaco aus der Gruppe der ubrigen, ihm so ausserst nahe verwandten 
herauszureissen ; man muss vielmehr vorderhand annehmen, dass zufallig 
in den von Tschermak untersuchten Schliffen eine Anreicherung von 
Plagioklas zu beobachten war, wie dies ja bei gemengten Gesteinen 
etwas sehr Haufiges ist, wenn man nicht geradezu die Mengenbestim- 
mung der Bestandtheile durch Betrachtung von Dunnschliffen als trtige- 
risch verwerfen will, was ja schon von vielen Petrographen, namentlich 
bei so grobkornigen Gemengen wie hier, gethan wird. Jedenfalls 
konnte die Aufstellung der neuen Art erst nach weiteren chemischen 
Untersuchungen angenommen werden. 

Sollte sich bestatigen, dass einzelue Glieder der Gruppe frei von 
Plagioklasen sind, wie dies bei Estherville und Karand der Fall zu sein 
scheint, dann konnte man die Plagioklas-fiihrenden von jenen trennen ; 
es ware aber dann 'passend, Hainholz zu Sierra de Chaco zu stellen. 

Das Falldatum fur Karand und die Ortsbezeichnung stammen von 
Diezsch, Berg- und Huttenm. Zeitg. 40. 100. 1881, welcher die erste 
Nachricht iiber diesen Fall gegeben hat. 

29. Lodranit (Lo). Diinnes Eisennetz mit krystallinischen Kor- 
nern von Bronzit und Olivin. 

Lodran ^8. 
Ueber diesen hochst eigenartigen Meteoriten liegen Untersuchungen 

von Tschermak^) und M e u n i e r vor; der erstere fand durch 
Scheidung der Bestandtheile, dass er aus 32*5 Percent Nickeleisen, 
31*2 Bronzit, 28*9 Olivin mit 7*4 Magnetkies und etwas Chromit bestehe, 
wovon das Nickeleisen ein zusammenhangendes Netz um die anderen 
kdrnigen Bestandtheile bildet; ausserdem soil der Bronzit grosse, rund- 
liche Einschliisse eines doppelbrechenden Miuerales mit Zwillingsstreifen 
enthalten, welche Tschermak nach ihren physikalischen Eigenschaften 
und nach dem Vorhandensein eines Thonerde- und Kalkgehaltes in dem 
in Salzsaure Ibslichen Theile des Meteoriten fiir Plagioklas gehal- 
ten hat. 

Feldspathe von einer solchen ausseren Form waren etwas ganz 
Aussergewohnliches; nachdem nun auch M e u n i e r zu einer anderen 

0 Tschermak: Der Meteorit von Lodran. Wien. Akad. Sitzungsb. 2. 61. 
465—475. 1870. 

0 Meunier: Histoire geologiqiie de la Svssidere de Lodran. Compt. rend. 
95. 1176—1179. 1882. 
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ADsicht gelangt ist, wobei aber nicht feststeht, ob er dieselbe Erschei- 
nung beobachtet hat wie Tsch erm ak, wahrend ich Gelegenheit hatte, 
an der Hand der Tscher mak’schen Originalpraparate ^), welche Eigen- 
thum des mineralogischen Hofkabinetes sind, die Erscheinung za studiren, 
so will ich zunachst die diesbeziiglichen Bemerkungen der beiden genann- 
ten Forscher wdrtlich anfuhren und durch Copien zweier Tscher- 
mak’scher Figuren (Fig„ 5 = Fig. 11, Tafel 4, und Fig. 6 = Fig. 12) 
erlautern und daran meine eigenen Beobachtungen anschliessen. 

Tschermak, Seite 470 (Seite 6 des Separatabdruckes), sagt: 
„In diesem Diinnschliffe sieht man iibrigens auch, dass die Bron* 

zite dreierlei fremde Einschliisse bergen. Der Menge nach ist zuerst 
jener Einschluss anzufuhren, welcher in mehreren Broozit-Individuen 
vorkommt und rundliche Korperchen bildet, die farblos zn sein scheinen. 
Fig. 5. Es ist dies ein doppelbrechendes Mineral, denn bei der Dunkel- 
stellung des Bronzites zwischen gekreuzten Nicols erscheinen die rund- 
lichen Korperchen im Allgemeinen hell und farbig. Priift man dieselben 
genauer^ so erkennt man schon im gewbhnlichen Lichte an manchen 
feiiie durchgehende Linien, zwischen gekreuzten Nicols aber zeigt es 
sich sogleichj dass die Kdrnchen eine zwillingsartige Zusammensetzung 
haben, da die Halften der Kugelchen in den verschiedeneu complemen- 
taren Farben erscheinen. Fig. 6. Man darf daher in den Kiigelehen 
einen Feldspath vermuthen.“ 

Und weiter unten : „Die zuerst genannten Kugelchen kommen in 
dem Bronzit in einer untergeordneten Menge vor, denn manche lodi- 
viduen enthalten nichts davon. Im Durchschnitt ist aber die Quantitat 
immerhin so gross, dass sie bei der chemischen Untersuchung nicht 
iibersehen werden kann. Die beiden ubrigen Einschliisse hingegen be- 
tragen so wenig, dass sie in der Analyse keine bestimmbaren Mengen 
liefern kbnnen, wofern nicht eine grossere Menge des Bronzites der 
Untersuchung dient.“ 

Das Volumgewicht des Bronzites wurde an 616*7 Mg. bestimmt 
zu 3'313. Zur Analyse dienten 571*3 Mg., welche lieferten: 

Kieselsaure . 316*2 Mg. Oder 55-35 Pet. 
Magnesia . . 187-7 5? 55 32-85 55 

Eisenoxydul . 69*3 55 55 12*13 55 

Thonerde . 3-4 55 55 0-60 55 

Kalkerde . 0 3-3 55 55 0*58 55 

579*9 Mg. Oder 101-51 Pet. 

Ferner heisstes bei Discussion der Analyse, S. 472 (S. 8 des Separat¬ 
abdruckes) : 

„Es wurden auch kleiue Mengen von Thonerde und Kalkerde 
gefunden, wovon die letztere nicht zur Mischung des Bronzites gehdrt, 
also von einer fremden Beimenguog herriihrt. Es bleibt wohl kein 
Zweifel, dass die zuvor beschriebenen Kugelchen diesen Stoff geliefert 

9 Der Schliff, welcher die fraglichen Erscheinungen zeigt, ist in Tscherm ak’s 
Arbeit unter Fig. 1 und 2 im Ganzen dargestellt, wahrend Eig. 5 und 6 (copirt in 
Fig. 11 und 12, Tafel 4) die angeblichen Plagioklase daraus zeigt; das Praparat tragt die 
Acquisitionsnummer 1S77. IV. 24. a. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Heichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr, A, Brezina.) 25 
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haben, dass also ein kalkhaltiges Silicat in denselben anznnehmen sei. 
Man konnte Diopsid, Augit, Wollastonit u. s. w. vermuthen, es gibt 
aber die mikroskopische Untersuchung einen bestimmten Anhaltspunkt 
durch die Ermittlung der zwillingsartigen Zusammensetzung, welcbe auf 
einen Feldspath deutet, und es folgt mit grosser Wahrscheinlicbkeit, 
dass die kleinen Kugelchen aus Anorthit bestehen. Dafiir spricht auch 
noch die Analogic mit dem terrestrischen Vorkommen des Bronzites. 
Wir sehen namlich in dem Enstatitfels Streng’s und in dem von mir 
beschriebenen Olivingabbro die Paragenesis von Bronzit, Olivin, Anor¬ 
thit und finden in diesen Gesteinen den Anorthit noch ofters in der 
Form von Kugelchen verbreitet.“ 

Endlich gehdren noch hieher zwei Stellen aus der Tafelerklarung, 
S. 475 (S. 11 des Separatabdruckes): 

„Fig. 5. Rundliche farblose Einschlusse in einem Bronzitkrystall. 
Ausser diesen sind auch die feinen Nadeln sichtbar. Vergrosserung 120. 

Fig. 6. Einige der rundlichen Einschlusse im polarisirten Lichte 
gesehen. Die auftretenden complementaren Farben, welche durch Weiss 
und Grau angedeutet sind, machen die Zwillingsbildung erkennbar. 
Vergrosserung 120.“ 

Meu nier schreibt S. 1177 : „Tout d’abord la structure des grains 
lithoides est fort interessante. On y observe surtout des inclusions remar- 
quables par leur volume relativement considerable. M. Tschermak 
a defini cedes qu’on rencontre en grand norabre dans la bronzite, et 
qui, incolores et presque invisibles dans la lumiere naturelle, se teignent 
de nuances tres vives entre les deux nicols. J’ai eu I’occasion d’en voir 
plusieurs et de noter leurs remarquables accidents de coloration. Mais 
les grains de peridot m’en ont offert de bien plus interessantes encore 
par la presence de noyaux solides enfermes dans des cavites spheroidales, 
qu’ils sont loin de remplir. L’une des vacuoles, chargee d’une substance 
incolore et active, possede cinq nucleoles noirs et opaques, qui, au 
grossissement de 550 diametres, sont de formes tout-a-fait irregulieres. 
A 780 diametres, leur aspect n’est pas notablement different. Leur 
nature est peut-etre indiquee par cede des inclusions noires noyees eu 
plein silicate et que M. Tschermak considere comme du fer chrome. 
Contrairement a Popinion du mineralogiste autrichien, ces inclusions, 
qu’il a dessinees a 120 diametres, ne sont pas spheroidales, mais tout- 
Mait polyedriques. C’est ce qu’on voit tres nettement au grossisse¬ 
ment de 550; il est cependant impossible, meme dans ces conditions, 
d’y reconnaltre aucun cristal.“ 

Wahrend also, wie man sieht, Tschermak diese rundlichen 
Einschlusse nur im Bronzit beobachtet — was aderdings, wie ich gleich 
vorausschicken will, durch die neuerliche Untersuchung unseres Schlift'es 
nicht bestatigt wurde — gibt Meu nier auffadenderweise zwar an, 
diese im Bronzit gesehen zu haben, schdesst aber daran die Beschrei- 
bung von „noch viel merkwurdigeren“ im Olivin, welche aus dunklen, 
unregelmassigen Kdrnern bestehen, die in kugelformigen, durch die 
Einschlusse weitaus nicht erfudten Hohlraumen liegen. Das Auffadende 
hieran ist nur, dass, wenigstens in unseren Praparaten, die Olivine eine 
viel geringere Zahl von solchen kugelformigen Hohlraumen mit den 
kleinen schwarzen Kernen zeigen, dass hingegen die von Tschermak 
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fiir Feldspathe gehaltenen rundlichen Einschliisse gauz das Aussehen 
von Vacuolen haben und ausserdem, was Tscherraak ebenfalls ent- 
gangen war, ausnabmslos solche kleine scbwarze, chromitabnlicbe 
Kdrper einscbliessen, wie sie Meunier in den Vacuolen des Olivins 
findet. Kun ist allerdings nicbt ausgescblossen, dass die Pariser Pra- 
parate zufallig die Vacuolen mit scbwarzen Kernen fast ausscbliesslicb 
iin Olivin zeigen, wabrend sie in unseren vorwiegend im Bronzit liegen; 
ein solcber zufalliger Gegensatz ware aber docb sebr auffallend, und 
icb kann micb der Vermutbung nicbt erwebren, dass die Beobacbtung 
Meunier’s auf einer Tauscbung berubt. Icb konnte mir die Ent- 
stebung einer solcben etwa so erklaren, dass Meunier, als er die 
vacuolenartigen Gebilde im Bronzit erblickte, es fiir ausgescblossen 
balten mocbte, dass Tschermak etwas Derartiges fiir Plagioklas balten 
konnte, womit diese Gebilde in der That nicbt die entfernteste Aebn- 
licbkeit baben; es ware dann wobl moglicb gewesen, dass Meunier 
unter diesem Eindrucke Bronzit und Olivin mit einander verwecbselte, 
wiewobl icb andererseits s'agen muss, dass er diese beiden durcb ibre 
Farbung etwas verscbiedenen Korper der Farbe nacb ricbtig bezeicbnet 
(Olivin blaulicb, Bronzit gelblicb). Das Ausseben beider ist jedocb, be- 
sonders in einzelnen Krystallen obne ausgepragte Spaltbarkeit, ausser- 
ordentlicb abnlicb. 

Icb gebe nun zu der Beobacbtung des Scbliffes, zunacbst im 
natiirlicben Licbte, iiber. 

Die durcbscbnittlicb 0'5 bis 1 Millimeter grossen Olivin- und 
Bronzitkrystalle, welcbe ein ziemlicb ahnlicbes Ausseben baben, unter- 
scbeiden sicb, wie scbon Tschermak bervorgeboben bat, von einander 
bauptsacblicb dadurcb, dass jene von mebr oder weniger krummlinigen 
Spriingen parallel der Basis (001) durcbsetzt werden, welcbe moosartig 
mit scbwarzen Punktcben besetzt sind, wabrend die Bronzite meist 
feine, geradlinige Streifen vom Cbarakter von Spaltungsrissen zeigen. 
Ausserdem ist ein zwar geringer, aber docb sebr constanter Farben- 
unterscbied bemerkbar; die Olivine sind wasserbell, mit einem Sticbe 
ins Griinlicbblaue, die Bronzite blass griinlichgelb. 

Die Bronzite und seltener auch die Olivine lassen bei aufmerk- 
samer Betracbtung nabezu kreisfdrmig umgrenzte Gebilde erkennen, 
welcbe bei einem Durchmesser von etwa O'Ol bis O’17 Millimeter gegen 
den Wirtb scharf contourirt sind; der dunkle Band ist sebr scbmal 
und in der Farbe nicbt sebr tief, so dass besonders bei gerader Be- 
leuchtung einige Aufmerksamkeit erforderlich ist, um diese runden 
For men wabrzunehmen. 

Ibre Umrandung ist meist sebr regelmassig kreisrund, elliptisch, 
eiformig, zuweilen mit einzelnen kleinen Auszackungen des Bandes, 
seltener mit unregelmassigen Einbucbtungen Oder Auswiichsen; einmal 
zeigtesicb ein Ansatz (Fig. 13, Tafel 4) abnlicb dem Netze, das von einem 
Luftballon in starker Verjtingung zur Gondel berabreicbt, oder dem Stiele 
an einer Birne; dieser Fortsatz war der Bichtung der nadelformigen 
Einscblusse, also der Spur der Spaltungsebenen in dem betreffenden 
Bronzitkrystall genau parallel. 

Nacbdern die elliptischen oder eiformigen Gebilde haufiger als die 
kreisrunden sind, war an eine Orienfirung derselben nach der Krystall- 

25* 
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form des Wirthes zu deuken ; es ist jedoch eine solche nicht mit Be- 
stimmtheit nachzuweisec, indem zuweilen ein und derselbe Bronzitkrystall, 
dessen einheitliche optische Orientirucg ihn als Individuum kemizeichnet, 
Gebilde von den verschiedensten Orientirungen einschliesst; gleichwolil 
ist die Langsaxe des Gebildes haufig so genau parallel zur Spur der 
Hauptspaltbarkeit des Bronzites, dass es fast den Anschein hat, als 
wenn dies einer Normallage entsprechen wiirde, von der die ubrigen 
nur Ausnahmen darstellen. Im Olivine war keine Andeutung einer Regel- 
massigkeit vorhanden. 

Das Innere dieser runden Gebilde zeigt zwei Eigenthiimlickeiten ; 
bei den im Bronzite auftretenden unterscheidet es sich durch eine 
etwas weniger gelbliche, mehr dem Blaulichen zuneigende Farbung vom 
umgebenden Wirthe, und ausserdem besitzt jeder dieser rundlichen 
Korper sowohl im Bronzite als im Olivine einen Oder mehrere Ein- 
schlusse einer dunklen, fast undurchsichtigen Substanz. Tschermak, 
welcher die rundlichen Korper nur im Bronzite beobachtete, hat, wahr- 
scheinlich in Folge der zu geringen von ihm angewandten Vergrosserung, 
die dunklen Einschliisse in den rundlichen iibersehen; ihre Grdsse geht 
namlich von 0*02 Millimeter bis zu jedem Grade der Kleinheit hinab, 
die meisten sind uoter 0*008 Millimeter. 

Meunier hat die runden Korper zwar im Bronzit und im Olivin 
beobachtet, gibt aber nur von den im letzteren enthaltenen an, dass 
sie dunkle Einschliisse beherbergen, was bei der Begelmassigkeit, mit 
der diese Einschliisse in alien runden Kdrpern auftreten, rathselhaft 
erscheinen wiirde, wenn man nicht die oben angedeutete Verwechslung 
annehmen wollte. 

Die dunklen Einschliisse sitzen bald einzeln, bald zu mehreren, 
wohl auch zu Kliimpchen gehauft im Innern Oder am Rande der runden 
Korper; ich babe sie in keinem der letzteren fehlen gesehen, wohl 
aber zeigen sich haufig einzelne oder auch zu Gruppen vereinigte, 
selbst in grosseren, einen Bronzit oder Olivin verquerenden Ebenen 
gelagerte dunkle Einschliisse ohne jede Spur eines umgebenden runden 
Korpers, wobei ich gleich vorausschicken will, dass das Vorhandensein 
der letzteren mit grosser SchWe aus deren Verhalten zwischen gekreuzten 
Nicols erkannt wird (siehe unten). 

Die oben erwahnten, zuweilen auftretenden ausgezackten Con- 
touren sind meist mit solchen dunklen Kdrpern in den Zacken besetzt; 
sehr selten kommt es vor, dass eine Unregelmassigkeit der Umrandung 
ohne ein begleitendes dunkles Kliimpchen auftritt. 

Auch zwischen der Grdsse der runden Kdrper und ihrer dunklen 
Einschliisse besteht eine gewisse gesetzmassige Beziehung, insoferne 
der grdssere Wirtb [meist entweder grdssere oder aber zahlreichere 
Gaste beherbergt. 

Ganz besonders charakteristisch fiir die Beziehung dieser beiden 
Arten von Gebilden ist aber der schon erwahnte und in Fig. 7 abge- 
bildete birnfdrmige Einschluss. Ein Bronzitkrystall von 0*8 Millimeter 
Lange und 0*4 Millimeter Breite ftihrt nahe seiner Mitte einen fast 
birnfdrmigen Kdrper von 0 09 Millimeter Lange und 0*07 Millimeter 
Breite, dessen Langsaxe genau der Spaltuagstrace des Bronzites oder 
.seiner einen Hauptausldschungsrichtung parallel gestellt ist; von dem 



197 [47] Die Meteoriteiisammluug des k, k. mineralogischeii Hofkabinetes. 

spitzen Eiide dieser Langsaxe fiilirt ein ebenfalls der Spaltungstrace 
paralleler 0*005 Millimeter breiter und 0*06 Millimeter langer, parallel 
begrenzter Canal zu einem dreieckigen dunklen Kbrperchen bin; der 
birnformige Theil besitzt drei solcher Kbrperchen, woven der grbsste 
einen rectangularen Qiierschnitt von 0*0025 Millimeter Lange und 
0*016 Millimeter Breite zeigt und bei 450facher Vergrbsserung an 
mehreren Stellen mit nelkenbrauner Farbe durchscheinend Oder durch- 
sichtig ist. Ein zweiter dunkelbrauner Einschluss von einer 'pfriemen- 
ahnlichen Gestalt liegt am Rande der Birne, und zwar an einer Stelle 
deutlicher Einbuchtung, welche genau diirch die Lage des dunklen 
Einschlusses vorgeschrieben ist; gegen den spitzigen Theil zu ragt 
derselbe etwaS' liber den runden Kbrper hinaus, und auch dort sieht 
man, wie sich letzterer durch eine deutliche Auszackung seinem Gaste 
anschliesst. 

Schon diese Beobachtungen im naturlichen Lichte lassen die An- 
nahme Tschermak’s, die runden Kbrper seien krystallinische Ein- 
schliisse, speciell Feldspathe, als ganz unwahrscheinlich erkennen. Es 
ware eine vbllig unvermittelte Erscheinung, dass die Einschlusse von 
einem Krystall in einem anderen mit solchen scharfen Begrenzungen 
von hbchst gleichfbrmiger Kriimmung abschneiden, welche in den ver- 
schiedensten Schnitten nahe kreisrund sind, also im Raume nahe 
kugelfbrmig sein mlissen. Noch deutlicher spricht die bestandige 
Wechselbeziehung zwischen der Begrenzung der runden Kbrper und 
denjenigen dunklen Einschliissen, welche sich an einer solchen Be- 
grenzungslinie finden; an solchen Stellen findet sich immer eine 
Auszackung des Randes,. welche sich nur dadurch leicht erklaren lasst, 
dass man die runden Kbrper als Stbrungs-, respective Spannungs- 
erscheinungen im Wirthe, verursacht durch die Anwesenheit der schwarzen 
Eiuschliisse, Oder als Glaseinschlusse ansieht. 

Durch die Untersuchung im polarisirten Lichte wird eine solche 
Erklarungsweise der Erscheinung bestatigt. Stellt man zwischen 
gekreuzten Kicols den Wirth auf Dunkelheit, so sind die runden Ein- 
schliisse aufgehellt, d. h. sie zeigen lebhafte, den Contouren des Randes 
concentrisch folgende Farbenringe in den Newton’schen Farben; wo 
im Rande ein schwarzer Kbrper eingeschlossen ist und eine Auszackung 
des Randes verursacht, tragt auch wenigstens der ausserste Ring eine 
etwas kleinere Zacke. 

Was die angeblichen Zwillingsstreifen in den Einschliissen des 
Bronzites anbelangt, welche Tschermak in Fig. 6 abbildet, so sollen 
sich dieselben im polarisirten Lichte durch complementare Farben vom 
tibrigen Einschluss abheben. Das ist unrichtig. Der obere Einschluss 
lasst schon im naturlichen Lichte das dunkle Band erkennen, ahnlich 
wie in T s ch ermak’s Zeichnung (wo jedoch die graue Farbe nur die 
complementare Farbung „im polarisirten Lichte“ — soli wohl heissen 
zwischen Polariseuren — andeuten soil). Bei Vergrbsserung 140 sieht 
man, besonders bei einem schwachen Objectiv, dass das dunkle Band 
durch feine Dendriten gebildet wird, welche auf einer zur Schliffflache 
sehr steil gestellten Spaltkluft liegen ; allerdings erkennt man diesen 
Sachverhalt erst, wenn man ahnliche, minder steile dendritische Spalten 
untersucht hat, wie deren namentlich in dem von Tschermak unter 
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Fig. 5 abgebildeten BroDzitkrystalle an zwei Einschliissen zu sehen sind. 
Finer derselben liegt zur HMfte iiber einem solcben Spaltriss von der 
Form eines Kappenschirmes, welcher sehr gleichmassig von Dendriten 
erfullt ist. Stellt man scharf auf den runden Einschluss ein, so erscheint 
das dendritische Geader unscharf, d. h. es verleiht nur dem betreffenden 
Theile des Gesichtsfeldes eine dunkle Farbe; ahnlich ist es mit 
einem zweiten Einschlusse aus dem Fig. 5 abgebildeten Krystalle, wo 
ein dunkles Band quer hindurchsetzt, das jedoch nicht von Dendriten 
herriihrt, sondern nur von einer Spalte; es begegnen sich namlich in 
dem betreffenden runden Einschluss zwei parallele Spaltungsflachen, 
welche in geringem Abstande von einander verlaufen ; quer durch den 
Einschluss setzt eine Spalte, welche die Enden der beiden Spaltungs¬ 
flachen mit einander verbindet; diese Spalte lasst das Licht nicht hin- 
durch, sondern reflectirt es grbsstentheils, wodurch sie dunkel erscheint. 
Bei alien diesen dunklen Bandern (also auch dem in Tschermak’s 
Fig. 6 oben gezeichneten) treten zwischen Nicols keinerlei Farben- 
verschiedenheiten zwischen Band und ubrigem Einschluss auf. 

Anders ist es bei dem von Tschermak in Fig. 6 unten gezeich¬ 
neten Einschluss, der zur Halfte verzwillingt sein soil. Hier sieht man 
allerdings bei gekreuzten Nicols eine Farbenverschiedenheit zwischen 
den beiden Halften des Einschlusses, welche iibrigens auch hier schon 
im natlirlichen Lichte unterschieden sind; namlich was bei Tschermak 
hell gezeichnet ist, ist in Wirklichkeit dunkel und umgekehrt. Bei Ver- 
grdsserung 140 sieht man, dass die dunkle Halfte des Einschlusses 
von einem Spaltriss durchsetzt wird; es kdnnte sein, dass beim Entstehen 
dieses Bisses in der davon durchsetzten Halfte des runden Gebildes die 
Spannung nahezu aufgehoben worden ist. 

Diesen regelmassigen, rundlichen Einschliissen ganz ahnlich sind 
in Beziehung auf die Farbenerscheinungen viele dergleichen Stellen, 
an welchen zwei verschiedene Krystalle aneinandergrenzen; solche 
Stellen zeigen namlich ebenfalls haufig Newton’sche Farben im polari- 
sirten Lichte, nur mit dem Unterschiede, dass hier die Erscheinung 
meist ganz unregelmassig begrenzt ist, wie dies eben den zufalligen 
Formen der aneinandergrenzenden Krystalle entspricht. 

Was nun die Natur der runden Gebilde anbelangt, sehen wir 
zunachst, wie schon oben erwahnt, dass sie angenahert Kugelform be- 
sitzen miissen, well ihre Durchschnitte in alien Krystallen, welche ja 
gegen die Schnittflache die verschiedensten Orientirungen haben, nahe 
kreisfbrmig erscheinen; die Kugel ist aber die einzige Form, welche 
mit einer Ebene in jeder Richtung eine Kreislinie zum Durchschnitt 
gibt. Diese Kugeln konnten leer, mit einem Gas, mit einer Fliissigkeit, 
mit Glas Oder mit einer krystallisirten Substanz gefiillt sein; oder sie 
konnten eine durch Spannung veranderte Partie des ganzen Krystalles 
enthalten. Die- ersten drei Annahmen (leer, mit Gas oder Fliissigkeit 
erfullt) sind durch den Umstand ausgeschlossen, dass haufig Spal- 
tungsrisse mit oder ohne Dendritenbildung die runden Korper 
durchsetzen. Gegen Einschlusse krystallisirter fremder Substanz spricht 
die stets runde Begrenzung; jedenfalls konnte es nur eine einfach- 
brechende Substanz sein, weil sonst die Farben zwischen gekreuzten 
Nicols nicht lediglich der Umrandung folgen konnten. Es bliebe also 
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die Wahl zwischen Glaseinschlussen Oder einer durch Spannung veran* 
derten Structur des Wirthes. Fiir letztere Annahme wiirde die oben- 
erwahnte getheilte Kugel mit verschiedenfarbigen Halften sprechen, 
welche durch theilweise Aufhebung der Spannung ihre Farbenverschie- 
denheit erhalten haben kbnnte; dagegen aber ist wieder nicht gut er- 
klarlich, warum dieser Fall unter den vielen von Spaltrissen durch- 
setzten Einschliissen nicht ofter zu beobachten ist; auch ist es 
eigenthiimlich, dass eine solche Spannung meist nur auf einen kugel- 
fdrmigen Raum wirken soli; hingegen spricht der erwahnte birnfdr- 
mige Korper, welcher eine der Hauptspaltbarkeit parallele Verbindung 
zwischen zwei schwarzen Einschlussen zeigt, wieder mehr fiir Storungs- 
erscheinungen und gegen Glaseinschliisse, Ich mochte die Entscheidung 
zwischen diesen beiden Annahmen noch ofifen lassen, wenngleich inir 
die Annahme von Stbrungen wahrscheinlicher scheint. 

II. Eisenmeteoriten. Eisen (Nickeleisen), entweder alleinherrschend 
Oder ein zusammenhangendes, auch auf Schnittflachen so erscheinendes 
Netz bildend. 

Die weitere Eintheilung der Eisenmeteoriten kann, wie ich schou 
eingangs erwahnt habe, nur nach der Structur erfolgen, weil eiue 
Sonderuiig nach verschiedenen Nickeleisenlegirungen derzeit ganz un- 
durchfiihrbar ist, Es werden also die Eisen nach Absouderung der 
Silicatfuhrenden, welche ein Uebergangsglied von den Steinen bilden, 
naturgemass in hexaedrische ohne Schalenbildung, in oktaedrische mit 
schaligem Aufbau und in dichte geschieden werden, wie dies von 
Rose geschehen ist; die Bezeichnung hexaedrische und oktaedrische 
ist dabei selbstverstandlicherweise in einem etwas anderen Sinne ge* 
nommen als bei der Unterscheidung der Modi der Krystalireihen, bei 
welchen sich diese Ausdrucke vorwiegend auf die hexaedrische und 
oktaedrische Spaltbarkeit beziehen. 

Die hexaedrischen Eisen zeigen die von Neumann^) am 
Braunauer Meteoriten entdeckten Neuin an n’schen Figuren, die 
oktaedrischen Eisen die von Widmanstatten im Jahre 1808 am 
Agramer Eisen aufgefundenen und nach ihm benannten Figuren, welche 
beide in zahlreichen, ausgezeichneten Abbildungen in der Literatur 
wiedergegeben sind. Trotzdem zeigt sich die sehr merkwiirdige Er- 
scheinung, dass viele namhafte Meteoritenforscher von diesen funda- 
mentalen Attributen der Eisenmeteoriten nicht die mindeste Kenntniss 
haben. So sagt Daubree^) vom Eisen von Santa Catarina: 

„Une surface polie de ce fer natif, traitee par un acide, presente 
des figures, dites de Widmanstatten, qui sont tres-fines, mais dans 
lesquelles on pent distinguer une regularite geometrique. On y re- 
connalt de tres nombreux traits brillants rectiligoes et tres-courts, 
qui, pour la plupart,' sont orientes parallelement a trois directions, 
deux perpendiculaires entre elles, la troisieme a 45 degres sur les 
deux autres; les traits correspondent probablement a des troncatures 
du cube sur I’octaMre regulier." 

9 NeumanD, J.: Naturw. Abh. Herausgeg. v. Haidinger. 3. 45—56. 1850. 
9 Daubree: Compt. rend. 84. 483. 1877. 
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Aehnliches batten schon vorber Guignet uad Ozorio de 
Almeida^) vom selben Eisen gesagt: 

„Si Ton attaque par I’acide cblorbydrique sa surface polie, on 
aper^oit aussitot les figures caracteristiques des fers meteoriques 
(figures de WidmaDStatten).“ 

Ebenso Dam our ^): 
„Une de ses surfaces, polie et traiteepar un acide, laisse apparaltredes 

dessins particulierement connus sous le nom de figures de Widmanstatten.“ 
An unseren und alien ubrigen Stiicken dieser Localitat, welche 

icb bisher gesehen babe, ist nicbts Derartiges zu bemerken; 
ebenso lassen die in Paris zur Schau gestellten Stiicke nacb miind- 
licher Mittbeilung des Herrn Professor Co ben keine Spur von 
Wi dmanstatten’scben Figuren wabrnebmen, welcbe aucbauf den Ab- 
bildungen D a u b r e e’s feblen ; ja sogar aus Daubree’s oben an- 
gefubrter Bescbreibung gebt mit Evidenz bervor, dass es sicb keines- 
falls um solcbe Figuren handeln konne. Man kbnnte freilicb noch 
einwenden, dass etwa Daubree iiberhaupt alle an Meteoriten auf- 
tretenden Figuren beliebiger Art als W i d m a n s t a 11 e n’sche bezeicbnet; 
dies wiirde jedoch aller Logik widerstreiten, welcbe von einer De¬ 
finition verlangt, dass sie auf wesentliche und nicht auf zufallige 
Eigenschaften gegriindet sei und dass sie nicht ganz heterogene Dioge 
unter einen Namen bringe, sondern solcbe, welcbe wenigstens der 
Hauptsache nacb gleicbartig sind. 

Eben so sonderbare Anschauungen finden sicb bei W. Flight^), 
der doch die ausgezeichnete Meteoritensammlung des British Museums 
zu seiner Verfiigung hat. Er sagt: „It rarely happens, that Widman- 
stattian figures are developed in irons containing more than nine per 
cent of nickel... It is worthy of note, however that the irons 
mentioned below, with the percentage of nickel found in them, give 
lines occasionally, but no figures: 

Octihheha Co. — 59’69 ; Caille = 17*37 ; Babb's Mill= 17*1, 14*7 
and 12*4; Howard Co. (1862) = 12*29; Atacama (1862) = 11.5; 
Krasnoyarsk = 10*73; Tucuman = 10.0; Zacatecas = 9.89 and 
Bzlanicza = 8*91.“ 

„While the following irons exhibit them in great perfection : 
Elbogen — 8*5; LionBiver = 6*7 ; Lenarto =z 6*55; Modoc = 6 35; 

Sevier Co. = 6*5 and 5*8 ; Scliivetz = 5.77 ; Tabarz = 5*69 ; 
Cambria—b’l and 5*0; Braunaii = b’b\ Asheville — b.O and Buff's 
Moun tain =3*12.“ 

Kbnnte nun das Auftreten der Figuren an Atacama ’und'^Krasno- 
jarsk als strittiger Punkt offen bleiben (obwohl schon fReichenbach 
in beiden die vollstandige Trias von Balken-, Fiill- und Bandeisen 
nachgewiesen hat, welche, wie seither wohl als bekannt vorausgesetzt 
werden darf, einem oktaedrischen Baue folgt), sowie das eigenartige 
Gefiige von Zacatecas mit einem besonderen Namen ausgezeichnet 
werden, so ist es doch ganz unbegreiflich, wie von Szlanicza und Caille 

*) Guignet et Ozorio de Almeida ebendas. 83. 917. 
0 Damour ebeudas. 84. 478. 1877. 

Flight: A chapter in the history of meteorites. Geolog. Mag. 2. ser. 
2. 80. 1875. 
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behauptet werden kann, sie besassen keine Widmanstatten’scheu 
Figuren; an Szlanicza sind sie allerdings haufig schwach contourirt 
(namlich in den Schreibersit-armen Varietaten); aber es ist doch kaum 
wahrscheinlich, dass London unter seinen 9 Kilo x4rvaeisen kein 
einziges mit diesen Kippen besitzen sollte, durch welche die Figuren 
so schbn hervorgehoben werden; und selbst in diesem Falle muss 
Flight doch den ausgezeichneten Naturselbstdruck kennen, den 
Haidinger von Arva, zusammen mit Sarepta, veroffentlicht hat. 
Und nun vollends Caille, das zu den typischesten Vertretern der 
oktaedrischen Eisen gehbrt! Davon hat London 374 Gramm, doch 
wahrlich genug, urn daran die Figuren sehen zu konnen. Aber 
Flight hatte die 17'37 Procent Nickelgehalt im Sinne (die iibrigens 
gar nicht vorhanden sind, de Luynes fand 7*37, Kivot 6*20 und 
6.50, Boussingault 9.76 und 9.90 Procent NickeP), und da dies 
vortrefflich mit seinem Gesetze iibereinstimmte, begntigte er sich wahr¬ 
scheinlich mit einer schlecht geatzten Platte, an der die Figuren etwas 
weniger deutlich entwickelt sein mochten. Umgekehrt findet er am 
Braunauer sehr vollkommene Widmans tatten’sche Figuren, er 
verwechselt sie also mit den Neumann’schen. 

Eigenthiimlich ist, dass Flight durch diese unrichtigen Be» 
obachtungen auf ein Gesetz gefiihrt wurde, das, allerdings mit einer 
gewissen Modification, richtig zu sein scheint, dass namlich von 
einem bestimmten Nickelgehalt angefangen weder Neumann’sche noch 
Widmanstatten’sche Figuren, sondern nur mehr die des Capeisens, 
schattirte Bander in einer durch die Aetzung mattwerdenden Grund- 
masse erscheinen. Dies gilt von Cap (12 bis 15 Ni), Kokomo (12*3) 
undlquique (12—18’5). Nebstdem scheinen Babb’s Mill (12*4—17 Nickel), 
Smithland (9*37 Nickel) und Oktibbeha (59'69 Ni) hierherzugehoren, 
welche in unseren Stticken keine Bander, aber eine Beschaffenheit 
der Grundmasse ahnlich Iquique zeigen. Was es mit Los Angeles (be- 
schrieben 1872 von Jackson) fiir eine Bewandtniss hat, lasst sich 
aus der Beschreibung nicht entnehmen; es soil nach der unvollstandigen 
Analyse 15-73 Percent Nickelgehalt haben und beim Aetzen unzahlige 
Schreibersitprismen, aber’ keine Widmanstatte n’schen Figuren 
zeigen. Das 80 Pfund schwere Stuck ist wissenschaftlich unzugang- 
lich, weshalb ich diese Localitat nicht im Hauptregister angefiihrt habe. 

Ob einer jeden der verschiedenen Figurengattungen ein be- 
stimmter Durchschnittsgehalt an Nickel zugehort, wird sich erstentscheiden 
lassen, wenn eine grossere Anzahl von vertrauenswUrdigen Analysen vor^ 
liegen wird; von deo vorhandenen diirfte wohl mehr als die Halfte 
unbrauchbar sein. 

Auch vom Ovifaceisen haben Steenstrup^) und Nordens- 
k j 0 1 d•'*) behauptet, dass es Widmanstatten’sche Figuren zeige; 
letzterer schreibt: 

0 Diese und die folgenden Angaben iiber Nickelgehalt sind den Tabellen 
in Wadsworth’s schon friiher erwahntem Werke „Lithological studies" entnommen. 

0 Steenstrup: Om Forekomsten of Nikkeljern med Widmanstatten’ske 
Figurer i Basalten i Nord-Groenland. Meddelelser om Grdnland 4. 113—131. 1881. 

0 Nordenskjold: Geolog. Bedeutung des Herabfallens kosmischer Stoffe. 
Seite 207. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina,) 26 
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„Die Structur desOvifaceisens. Dieses Eisen hat eine 
vollstandige Meteoritstructur, d. h. es scheint, wie das Meteoreisen, 
ein im Weltraum gebildetes und schwach zusammenhangeiides Atom- 
aggregat auszumachen, das, nachdem es geschliffen und geatzt worden, 
oft (jedoch nicht alle Varietaten desselben) hubsche Widman- 
statden’sche Aetzfiguren von gerade der Art zeigt, die friiher stets 
als fur die Meteorite kennzeichnend betrachtet worden isl.“ 

Das ist vollkommen unrichtig; das Eisen kommt in solchen Stiicken 
des Ovifaceisens, worin es etwa die Halfte der Gesammtmasse aus- 
macht, in zwei Formen vor: als Zwischenklemmungsmasse zwischen den 
Silicatkbrnern, wobei es auf Schnitten diejenigen Gestalten (aber ohne 
Aetzfiguren) zeigt wie das Eisen im Pallaseisen oder Rokicky (Brahin), 
ferner in Form ebener, ausserordentlich diinner Plattchen mit Durch- 
messern bis zu einem halben Millimeter, welche nach alien erdenklichen 
Richtungen in den Silicatkbrnern eingewachsen sind und sich auf ebenen 
Schnitten als schmale Linien darstellen. Beide Formen treten zusammen 
auf und durchschwarmen das ganze Gestein an denjenigen Stellen, wo 
Silicate und Eisen nahe im Gleichgewichte stehen. Von einer auch nur 
angenaherten Aehnlichkeit mit Widmanstatten’schen Figuren ist 
keine Spur vorhanden, schon deshalb nicht, weil die Eisenlamellen 
nicht wie bei jenen nach den vier Oktaederflachen, sondern nach ganz 
beliebigen Richtungen gelagert sind, so dass auch dort, wo das Eisen 
ein zusammenhangendes Netz bildet, die Orientirung der ebenen 
Lamellen eine vbllig willkurliche ist; ausserdem handelt es sich nicht, 
wie* bei den Widmanstatten’schen Figuren, um Anordnung von 
Eisenlamellen in Eisen, sondern von Eisen in Silicatkbrnern; ich gebe 
ein Bild von einer solchen Platte in Figur 14, Tafel 4, in 9facher 
Vergrbsserung. Das dichte Ovifaceisen hingegen zeigt iiherhaupt keine 
Figuren, sondern wird durch das Aetzen matt. 

Shepard^) und Fellenberg^) finden die Widmanstatten- 
schen Figuren am Eisen vonHommoney Creek, Haushefer^) am Eisen 
von der Collina di Brianza. Alle diese Angabeii sind unrichtig; Haus- 
hofer hat, wie Wbhler^) hervorgehoben hat, wahrscheinlich ein 
anderes, echtes Meteoreisen untersucht, nachdem er auch eine andere 
Zusammensetzung (mit 7'7 Percent Nickel) gefunden hat, als das echte 
Brianza zeigt, das von Wbhler sehr sorgfaltig in Originalstucken 
untersucht wurde. Hommoney Creek ist ein nickelfreier Pseudometeorit, 
in welchem naturgemass auch kein schaliger Aufbau nach den Oktaeder- 
fiachen zufolge der ungleichen Vertheilung des Nickelgehaltes platz- 
greifen kann. 

Ich will also in Erinnerung bringen, dass Widman- 
s t a 11 e n’sche Figuren diejenigen sind, welche durch schaligen Aufbau 
Oder durch Skeletbildung verschiedener nickelreicher Eisensorten nach 
den Oktaederflachen veranlasst sind. Reichenbach hat in einer 
Reihe von Arbeiten in Poggendorff’s Annalen meisterhafte Schilderungen 
dieses Gefiiges gegeben, worin er die oktaedrischen Lamellen aus nickel- 

Shepard: American Journ. 54. 79—82. 1847. 
Fellenberg: R. v., Mitth. Nat. Ges. Bern. 1871. 65—71. 

^) Haushofer: Journ. pr. Chem. 107. 323. 1869. 
Wohler: Gottinger Nachr. 1870. 31—32. 
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armem Eiseii (Balkeneisea Oder Kamacit), die papierdiinne Hiille aus 
nickelreichem Eisen, das jene sackahnlich einschliesst (Bandeisen Oder 
Taenit), und die zwischen den Balkensystemen freibleibenden Felder mit 
meist dunklerem Eisen (Fiilleisen Oder Plessit) als die grundlegende 
Trias bezeichnet, der sich die iibrigen Bestandtheile (Silicate, Troilit etc.) 
einordnen, indem sie immer zunachst in einen Sack von Kamacit mit 
Oder ohne Taenithiille eingeschlossen sind (Wulsteisen, Wickelkamacit). 
In das Fiilleisen ragen haufig Fortwachsungen der dasselbe begrenzenden 
Balkensysteme (Skeletbildungen) hinein, welche gewbhnlich zu mehreren 
parallel neben einander liegen und von Reichenbach mit dem Naraen 
Kamme bezeichnet warden. Man konnte unter die obige Definition 
auch diejenigen Figuren einbeziehen, welche an silicatreichen Eisen 
(wie Pallaseisen, Steinbach u, A.) auftreten, weil dieselben ebenfalls 
nach Oktaederflachen geordnet sind; insbesondere gilt dies von den 
Eisen der Steinbacher Gruppe, weil bier die Breite des Kamacites 
gering ist im Verhaltnisse zur Grosse des zwischen den Silicaten einge- 
schalteten Eisenantheiles, so dass die Silicate im Eisen liegen, 
ohne die Anordnung des letzteren wesentlich zu alteriren; bei den 
Pallasiten (Olivin im Eisen) ist der Olivin jederzeit von einer breiten 
Hiille von Balkeneisen (Wickelkamacit) eingehullt, an welche sich dann 
gewohnlich das Fulleisen ohne Kamme anschliesst, indem letzteres ein 
einziges Feld bildet. Jedenfalls sind aber diese beiden Gruppen so eigen- 
artig und das Zusammenvorkommen von Eisen und Steinmassen so 
regelmassig, dass wir dieselben als Uebergangsglieder von den Steinen 
zu den Eisen absondern wollen. Dagegen ist bei dem Eisen von 
Netschaevo (Tula) sowie bei denjenigen von der Sierra di Deesa 
(mit Copiapo) das Eisen der wesentliche, die Silicate eher ein 
accessorischer Gemengtheil, trotz der nicht unerheblichen Menge der 
letzteren, und ich werde diese beiden Gruppen daher nach dem Vor- 
schlage Professor Cohen^s als Anhange an die betreffenden Eisen- 
gruppen anreihen. 

Es ergibt sich somit die Eintheilung der Eisen in Uebergangs¬ 
glieder von den Steinen (Siderolithe), in oktaedrische (Schalen- oder 
Skeletbildung nach dem Oktaeder, Widmanstatten’sche Figuren 
gebend), in hexaedrische (mit durchgehender hexaMrischer Spaltbar- 
keit, eingelagerten Zwillingslamellen nach dem Oktaeder {111}, die 
Neumann’schen Linien zeigend), zu welchen ich auch die Capeisen 
(Cap, Babb’s mill, Smithland, Oktibbeha, Kokomo, Iquique) und die Chester- 
villegruppe (Chesterville, Saltriver) gestellt habe, und zwar erstere, weil ich 
es fiir wahrscheinlich halte, dass die Bander in denselben nach den 
Hexaederflachen gerichtet sind, letztere, weil sie durch die ganze Masse 
einheitliche Orientirung erkennen lassen, welche sich in der Anord¬ 
nung der Einschliisse (Schreibersit oder Rhabdit) kundgibt ; endlich 
die dichten Eisen, welche keine durchlaufenden Figuren zeigen, aus 
deren Anwesenheit man auf eine einheitliche krystallinische Structur 
schliessen konnte. 

Bevor ich in die Besprechung der einzelnen Eisengruppen eingehe, 
ist es am Platze, eine gemeinsame Eigenschaft der Eisen zu erwahnen. 
Haidinger hat zuerst beobachtet, dass am BraunauerEisen langs der 
Brandrinde die Structur des Eisens bis zu einer Tiefe von 1*2 Millimeter ver- 

26* 
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andert erscheint, indem die Zwillingslamellen nicht mehr kenntlich sind, 
sondern das Gefiige rein kornig geworden ist. Ich habe diese Beob- 
acbtung an einer ganzen Reibe von Eisen aller Gruppen wiederbolen 
konnen und gebe auf den Tafeln 2 und 3 die Erscbeinung, wie sie an 
Prambanan (feine Lamellen), Juncal und Rowton (mittlere Lamellen), 
endlicb Nedagolla (dicbte, fleckige Eisen) auftritt. An Prambanan, Fig. 6, 
sieht man an der linken Seite einen dunklen und daneben einen 
bellen Streifen; beide zusammen sind 1 Millimeter breit und stellen 
die Zone dar, innerbalb welcber die Structur kornig geworden ist; die 
wirkliche Breite dieser Zone ist mit Rucksicht auf die Neigung von 
45® zwischen der Schnittflache zur Oberflacbe 0*7 Millimeter. Der 
dunkle Streif am Rande riihrt von der Entwicklung von Schwefel- 
wasserstoff langs der Brandrinde ber. Das Eisen von Rowton, Fig. 2, 
ist an der ganzen, mebrfacb gekriimmten Oberseite von einer zur 
Scbnittflacbe nabe senkrecbten, naturlicben, mit ausserst dunner Brand¬ 
rinde bedeckten Oberflacbe begrenzt, langs welcber auf durcbscbnittlicb 
4 Millimeter Tiefe die Structur verandert, namlicb mebr kornig ge¬ 
worden ist; die Veranderung ist nicbt ganz gleichmassig vor sich 
gegangen, wie man namentlich an drei unter einander parallelen, ziemlicb 
steil nacb oben links gebenden Balken siebt, von denen einer fast auf 
den bdcbsten Punkt des oberen Randes binzielt, wabrend die zwei 
anderen, dicbt aneinanderliegenden nabe dem recbten Rande verlaufen; 
diese drei Balken ragen mit ihren oberen Enden scbon in die Verande- 
rungszone binein, zeigen aber gleicbwobl fast gleicbbleibenden Ton; es 
riibrt dies zum Tbeil aucb daber, dass die veranderte Structur 
nur bei gewissen Ricbtungen des einfallenden Licbtes deutlicb 
erscbeint. 

Viel deutlicber erscbeint der veranderte Rand am Eisen von 
Juncal, Fig. 7, wo er langs der ganzen recbten Seite, beginnend oben 
bei der geraden Scbnittflacbe, bis zum tiefsten Punkt des Stuckes ver- 
lauft und durcb sehr dunkles Grau gekennzeicbnet ist. Die wecb- 
selnde Breite des Streifens riihrt daber, dass die nattirliche Ober- 
flache eine stark wechselnde Scbiefe gegen die Scbnittflacbe hat; 
die wirkliche Tiefe des Eindringens der Veranderung betragt 1 bis 
1‘5 Millimeter. Juncal hat keine Brandrinde, doch spricht die feine 
Gliederung der Oberflacbe dafiir, dass dieselbe nicht abgewittert 
sein kann. 

Eine hochst uberraschende Erscbeinung zeigt Nedagolla, Fig. 3, 
dessen Herabfallen bekanntlicb beobachtet wurde. Die untere Seite des 
Stuckes, welche schrag gegen die Schnittflache stebt, ist eine natiir- 
liche, mit einem ausserst dtinnen Hauche von Brandrinde stellenweise 
bedeckte Oberflacbe; langs dieser entsteht bei der Aetzung ein tief- 
schwarzer, 2—4 Millimeter breiter Rand, wabrend das Innere ein gleich- 
massiges moiree (fleckige Beschaffenbeit) als Zeichen einer kornigen Structur 
ergibt. Es ist also Nedagolla das erste im Fallen beobacbtete Eisen, das 
keinerlei Figuren, sondern nur moiree zeigt, und es ist biedurch der unum- 
stdssliche Beweis geliefert, dass das Vorhandensein von Figuren kein 
erforderliches Kriterium fiir die meteoritische Natur bildet. Die wirk- 
licbe Breite der Veranderungszone ist bier ungefahr 2 Millimeter. Der 
gerade dunkle Streif, welcber im Bilde an der linken Seite erscheint. 
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riihrt von einer steil zur Hauptflache geneigten, bei der photographischen 
Aufnahme beschattet gewesenen kleinen Schnittflache her. 

Die wechselnde Breite der Veranderungszone scheint von der 
Grosse des zur Erde gelangten Stiickes, nicht aber von der Feinheit 
der Structur abzuhangen; es ist: 

Prambanan 
Juncal 
Braunau . 
Nedagolla 
Bowton . 

Ich werde diese Verhaltnisse noch weiter untersuchen; insbesondere 
wird die Neuatzung von Ilimae, das mit Juncal offenbar vom selben 
Falle herriihrt, einen Aufschluss daruber geben, ob die vermuthete Ab- 
hangigkeit von der Grosse vorhanden ist. Ein solcher Zusammenhang 
erscheint von vorneherein wahrscheinlich, weil caeteris paribus je nach der 
Grosse des Stiickes ein geringeres Oder weiteres Eindringen der zur 
Veranderung der Structur nothwendigen Hitze angenommen werden 
muss; es werden sich aus Messungen dieser Grbssen auch Schliisse auf 
die Dauer der Hitzewirkung ziehen lassen, welche jedenfalls eine sehr 
kurze war. 

Ich werde eine Reihe von haufig wiederkehrenden Erscheinungen 
an den Eisen, 'namentlich den oktaedrischen, mit besonderen Namen 
belegen, um schleppende Beschreibungen zu ersparen. So zeigt das Balken- 
eisen bei der Aetzung haufig entwederFeilhieben ahnliche Parallellinien 
(nach Reichenbach’s Bezeichnungschraffirter Kamacit), Oderlasstesnur 
abwechselnd helle und dunkle Flecken erkennen, welche eigentlich 
nur bei verschiedenen Stellungen gegen das einfallende Licht ungleich 
stark spiegeln (moiree, Mohr, fleckiger Kamacit); diese letztere Er- 
scheinung riihrt von ausserst feinen, auf je einem Fleckchen gleich- 
gerichteten Feilhieben Oder von Aetzgriibchen her. Zuweilen ist jeder 
Balken durch scharfe, etwas vertiefte Furchen in einzelne Korner ab- 
getheilt (craquele, abgekornt); letztere Erscheinung ist manchesmal mit 
der Fleckigkeit in der Weise combinirt, dass jedes Korn seinen eigenen 
orientirten Schimmer zeigt. Der Form nach ist der Kamacit entweder 
langgestreckt und in einander verwachsen, oder die Balken sind eher 
kurz, so dass man haufig das abgerundete, von Taenit umhiillte Ende 
eines Balkens sieht (wulstiger Kamacit), wahrend bei langgestrecktem 
Kamacit haufig mehrere parallele Balken dicht an einander liegen (Ka- 
macit geschart). Sind die Balken eines Kamacitbiindels ungleich lang 
(meist die mittleren langer, als die ausseren), so nenne ich den Kamacit 
ungleich geschart. Das Ftilleisen ist haufig ganz von winzigen Balken- 
skelettchen erfullt (flimmerig). 

D. Siderolithe. Uebergangsglieder von den Steinen zu den Eisen. 
Silicate als wesentlicher Gemengtheil im Eisen. 

30. Siderophyr (S). Bronzitkorner in einem Eisengerippe, das 
aus Kamacit, Taenit und ziemlich viel Plessit besteht. Jedes Bronzit- 

Breite Breite Gewicht 
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in Kilogr. 
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Figuren 

0-7 0-1 8000 (i 
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1-2 — 24 
2*0 — 5 
4-0 1-1 3-5 
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korn von Wickelkaraacit umgeben, welcher ebenso wie das librige 
Balkeneisen eine durchschnittliche Dicke von 0*4 Millimeter besitzt; 
Taenit reichlich, etwa 0*03 Millimeter dick, Plessit reichlich, dunkel, 
Kamme sehr sparlich. 

Steinbacli (Breitenbacli^ RiUersgriln) 751. 
Steinbach, Breitenbach und Bittersgriin mussten vereinigt werden, 

weil mit der grossten Wahrscbeinlicbkeit anzunehmen ist, dass sie vom 
selben Fade herriihren. Der Tridymit (Asmanit) wird als accessorisch 
betrachtet. 

31. Pallasit (P). Olivinkbrner in einem Eisengerippe. 
Medivedeiva (Pallaseisen) 749, Imilac 00, Alhaclier Millile {BiU 

burg) 02, JRohicky. (Braliin) 10, Port Oxford {Rogue River Mts.) 59, 
Campo del Piicara 79. 

Albacher Miihle kbnnte wegen der Feinheit seines Gefuges fuglich 
von den iibrigen abgetrennt werden. 

Medwedewa. Troilithaufig, gewohnlichalsZwischenklemmungsmasse 
zwischen den meist abgerundeten Olivinkrystallen. Wickelkamacit 0’3 bis 
1, im Mittel etwa .0*5 Millimeter dick, zuweilen wulstig, die dunklen, 
oft langgestreckten Plessitfelder entweder mit quergestellten Kammen 
ganz Oder in der einen Halfte ausgefiillt, Oder, was baufiger, von den- 
selben ganz frei. 

Imilac. Troilit sparlicb, Wickelkamacit 1 —1*5 Millimeter dick, 
meist stark wulstig; die dunklen Plessitfelder entweder leer oder durcb 
wenige Kamacitbalken von einem Wickelkamacit zum andern verquert; 
eigentlicbe Kamme nicbt baufig. Olivin polyedriscb, meist 0*7—2 Centi¬ 
meter Durcbmesser. 

Albacber Miible. Troilit baufig, meist in Kbrnern, Wickelkamacit 
etwa 0*3 Millimeter, Balkeneisen 0*2 Millimeter breit, Taenit gut ent- 
wickelt, ebenso Plessit mit oder obne Kamme; das ganze Gefiige sehr 
fein. Olivine 2—3 Millimeter Durcbmesser. 

Rokicky. Olivin polyedriscb, abnlicb Imilac, Wickelkamacit ahnlicb 
wie in Medwedewa, namlicb wenig wulstig; Taenit stark; Plessitfelder 
nicbt mit gewbbnlicben Kammen, sondern wieder mit der Trias ausge- 
fiillt, in welcber der Plessit iiberwiegt; zuweilen liegt mitten im Felde 
ein centrales'Skelet, das zwar mit der iibrigen Masse krystallograpbisch 
parallel orientirt ist, aber docb den Eindruck macht, wesentlich inmitten 
des Feldes erstarrt zu sein und den iibrigen Plessit als verworren kry- 
stallinische Matrix iibrig gelassen und gegen den Rand des Feldes ge- 
drangt zu baben, wo er nicbt mehr Zeit hatte, krystalliniscbe Structur 
anzunehmen. 

Port Oxford zeigt den Wickelkamacit scbmal (0*5 Millimeter), 
wenig wulstig, das einzige an unserem kleinen Stiickchen sichtbare, 
3 zu 10 Millimeter grosse Feld mit wenigen, 0*2—0*3 Millimeter breiten 
Balken nahe den Randern, im Uebrigen feinflimmerig. Das Stiick besitzt 
noch Schmelzrinde. 

Campo del Pucara ist nicbt aufgeschlossen, weil es im Verhaltniss 
zur Grosse der Eisenkammern (nacb dem Herausfallen vieler Olivine) 
zu diinn ist. 

E. Oktaedrische Eisen. Widmanstatten’scbe Figuren, be- 
stehend aus Kamacit, Taenit und Plessit. 
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Diese Eisen warden von Tschermak, hauptsachlich nach der 
Lamellenbreite in feine, mittlere, ebensolche krummlinige and grobe 
eiugetheilt. Unter die krumralinigen reiht Tschermak: Black 
Mountains, Cosby’s Creek, Arva, Sarepta, Brazos, Cranbourue, SO. 
Missouri und Augusta Co., wahrend zu den groben Bemdego, Bohu- 
militz, Seelasgen und Tabarz gezahlt werden. Es zeigt sich nun, dass 
mit Ausnahme von Staunton (Augusta Co.), das eine mittlere Lamellen¬ 
breite hat, alle krummlinigen gleiche Breite mit der Mehrzahl der 
groben besitzen, namlich mit Bemdego, Bohumilitz und Tabarz, dass 
ferner die Krummlinigkeit bei ihnen um nichts grosser ist als bei alien 
jenen Eisen, welche den Taenit schwach entwickelt zeigeu, wodurch 
die Kamacitbalken eine gewisse Unregelmassigkeit ‘ der Begrenzung 
erhalten; dies ist ausserdem eine Erscheinung, welche unter alien 
Lamellenbreiten auftritt, z. B. sehr ausgesprochen bei Seelasgen. 
Wenn also die Absonderung krummliniger Glieder uberhaupt einen Sinn 
haben sollte, mtisste sie auf alle Gruppen ausgedehnt werden, was 
durchaus unzweckmassig ware, well die Krummlinigkeit niemals so her- 
vorstehend ist, um als oberster Eintheilungsgrund der oktaedrischen Eisen 
genommen zu werden. 

Dagegen besitzt eine grosse Zahl der Eisen mit groben Figuren 
allerdings einen hbchst auffallenden Unterschied, welcher sie zu den 
schonsten unter den Eisenmeteoriten stempelt, namlich die Eigenschaft, 
dass sie durch ihre ganze Masse Oder an einzelnen Stellen inmitten 
einer jeden Oder der meisten Kamacitplatten eine Lamelle von zu- 
sammenhangendem oder kbrnig gereihtem Schreibersit besitzen, wie 
dies aus den schonen Naturselbstdrucken von Magura und Sarepta in 
Haidinger’s bekannter Arbeit oder aus den Phototypien zweier 
Flatten von Wichita Co. auf Tafel II., Fig. 1, und Tafel III., Fig. 4, 
ersichtlich ist. Diese Eigenthumlichkeit ist so augenfallig, dass es geboten 
erscheint, diese Eisen von den anderen grobplattigen abzutrennen. 

Ferner wurde Seelasgen wegen seiner ganz ungewbhnlich breiten 
Balken auf Vorschlag Professor Cohen’s als eigene Gruppe abgesondert, 
wahrend andererseits Knoxville und Butler zu feine Lamellen haben, 
um mit den anderen Gliedern Of vereinigt zu bleiben. Ueberhaupt 
bin ich in der Zerfallung der oktaedrischen Eisen in Gruppen sehr 
weit gegangen, um die Bestimmuog eines Eisens nach dem Geftige zu 
erleichtern. Hiebei bat sich allerdings der Uebelstand ergeben, dass 
die Eisen unserer Sammlung durchaus zu grob geatzt waren, wodurch 
das feinere Gefiige verschleiert wird; und da ich noch nicht Zeit hatte, 
alle Eisen neu zu atzen, werden noch manche Correcturen, beziehuugs- 
weise Erganzungen meiner nachfolgenden Bestimmungen nothwendig 
werden, welche ich sobald als mdgiich nachtragen werde. 

Wir erhalten somit die folgende Gliederung, in welcher die Gruppen 
wieder nach dem Verhalten des Kamacit, Taenit oder Plessit abge- 
theilt sind ^). 

32. Feinste Lamellen, Butlergruppe (Ofbu). Lamellen sehr lang, 
ungleich geschart, ausserst fein (ungefahr 0’05 Millimeter Breite im 

Es ist mir an dieser Stelle nicht moglicb, alle Typen abzubilden, ich werde 
dies in dem Atlas der Eisenmeteoriten ihun, den ich zusammen mit Professor C o h e n 
herausgebe. 
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Durchschnitt), aus Taenit und feinflimmerigem Kamacit vom Aussehen 
der Felder bestehend, Plessit herrschend, vielleicht 90 Percent des 
Ganzen ausmacbend; in den grossen Feldern unzablige winzige, nicbt- 
orientirte* Skeletcben liegend, wodurcb das ganze Ausseben flimmerig 
wird. Grosse Troilite baben als Nuclei fur den Ansatz von Balken- 
systemen gewirkt, welcbe aus einem Wickelbalken (Kamacit in Taenit* 
btille) um den Troilit entspringen. 

Butler 75, 
Ueber dieses Eisen babe icb an anderen Stellen Untersucbungen 

in Begleitung von Abbildungen verbffentlicbt. 

33. Feinste Lamellen. Knoxvillegruppe (Ofkn). Feinmascbiges 
Netz ausserst feiner, nicbt gescbarter Lamellen; Taenit mit dem Plessit 
etwa im Gleicbgewicbte oder letzteren nocb iiberwiegend. Kamacit wie 
bei der vorigen Gruppe sparlicb. (Balkenbreite etwa 0’05 bis 0*1 
Millimeter.) Zuweilen grosse Troiliteinscbliisse. 

Knoxville {Taseivell) 53. 

34. Feinste Lamellen. Wereline Dnieprowskgruppe (Ofw.) Fein¬ 
mascbiges Netz, Kamacit berrscbend, 0'05 Millimeter breit, wenig 
gescbart, viel Felder, Plessit-abnlicber Kamacit. 

Werchne Dnieprowsk 76. 

35. Feine Lamellen. Victoriagruppe (Ofvi). Lamellen fein, selten 
gescbart, 0-2—0*4 Millimeter breit, 1—2 Centimeter lang; von diesen 
Hauptbalken geben unzablige feine, fortwabrend verastelte Zweigbalken 
in die grossen Felder; Taenit weit iiberwiegend, Kamacit und Plessit 
nicbt von einander zu unterscbeiden, beide fleckig, macbtige 1’5—2 Milli¬ 
meter dicke, 2—6 Centimeter lange R eicb e nba cb’scbe Lamellen 
(Troilitlamellen parallel den Hexaederflacben), eingefasst von breitem, stark 
fleckigem Kamacit mit feiner, etwas wulstiger Taenitumbiillung. 

Victoria West 62. 
Tscbermak bat dieses Eisen zu den mittleren (Om) gestellt, 

zu denen es jedocb wegen der grossen Feinbeit seiner Lamellen keines- 
falls gerecbnet werden darf. 

36. Feine Lamellen. Prambanangruppe (Ofpr). Kamacit und Plessit 
stark fleckig, vollkommen gleicb aussebend, Balken deutlicb mit sebr feinem 
Taenit eingefasst, massig gescbart; Felder iiberwiegend. 

Die veranderte Structur langs der als dicke Borke erscbeinenden 
Brandrinde wurde scbon weiter oben besprocben. Balkenbreite 0*1 Milli¬ 
meter. 

Pramhanan 66. 
37. Feine Lamellen. Charlottegruppe (Ofcb). Balken lang, ge- 

rade, scbraffirt, gescbart, 0*1 bis 0*2 Millimeter breit. Plessit meist scbim- 
mernd wie der Kamacit, oder tbeilweise scbimmernd, tbeilweise matt 
und dunkel; an Menge dem Kamacit untergeordnet; Taenit deutlicb. 

Charlotte 35, Putnam Co. 39, Loivenfluss 53, Lagrange 60, Russel 
Gulch 63. 

Balkenbreite: Cbarlotteo 0*17, Putnam 0*25, Lowenfluss 0 15, 
Lagrange 0*15, Russel Gulcb 0*15 Millimeter. 

b Brezina: Sitzungsb. d. Wr. Akad. 1- 82. 348,und Denkscbr.d. Wr. Akad. 44. 
121-158. 1881. 
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Die ersteren vier sind an Kammen reich (besonders Putnam), 
wenngleich dieselben von den Balkensystemen nur bei Putnam wesentlich 
unterschieden sind. Lagrange und Putnam haben Troilite mit mehr- 
fachen, unter einander parallelen Daubreelitbandern; in Putnam ist der 
Troilit in hexagonalen Pyramiden krystallisirt, und die Daubreelitlamellen 
liegen deren Basis parallel, wie ich dies zuerst an Coahuila beob- 
achtete ^). 

Als Russel Gulch sind in Wien zwei ganz verschiedene Stiicke; 
das obige, von L. Smith erhaltene, ist jedenfalls authentisch, ein 
anderes stammt von Oldham aus der Calcuttasammlung und ist der 
Trentongruppe Omtr angehdrig; das authentische, hiehergehorige ist von 
den vier anderen Localitaten durch das fast vollstandige Fehlen der 
Kamme Oder ihre vollige Gleichheit mit den Balken verschieden. 

38. Feine Lamellen. Jewell Hillgruppe (Ofj). Balken gerade, sehr 
wenig wulstig, selten geschart, Felder reichlich und regelmassig, Kamme 
fehlend. Balkenbreite 0'17 Millimeter. Sehr zahlreiche Reichen- 
bach’sche Lamellen, 0*1 Millimeter breit in Wickelkamacit. 

Jewell Hill 54. 
39. Feine Lamellen. Obernkirchengruppe (Ofo). Balken gerade, 

etwas geschart, schwach wulstig, fleckig, durch kleine, auf demselben 
Balken verschiedenschraffirte Partien ; Felder untergeordnet, Plessit meist 
etwas dunkler als der Kamacit; Kamme sparlich, Lamellenbreite 0*3 
Millimeter. 

ObernJcircJien 63. 
40. Feine Lamellen. Hraseliinagruppe (Ofh). Balken wulstig, nicht 

sehr lang, wenig geschart, Felder reichlich, Taenit stark, Plessit meist 
dunkel, Kamme reichlich, Balkenbreite ungefahr 0*5 Millimeter. 

Elbogen 4:00^ Hraschina (Agram) 751, Baird’s Farm {Asheville) 39, 
Dellys 65, Bear Creek 66. 

Diese Gruppe wird spater noch nach der Beschaffenheit des 
Kamacites getrennt werden' konnen. Dies ist vorderhand unterblieben, 
nachdem nicht alle Stiicke neu angeschlitfen und geatzt sind. 

Elbogen hat Balkenbreite 0*5 Millimeter, Kamacit stark fleckig, 
Plessit dunkel, Reichenbach’scheLamellenhaufig, Schreibersitrippen im 
Kamacit selten. Bei Tschermak unter Om. 

Hraschina Balkenbreite 0’6 Millimeter, Kamacit fleckig, Reichen¬ 
bac h’sche Lamellen sehr haufig, Schreibersitrippen im Kamacit nicht selten. 
Bei Tschermak unter Om. Ich muss gelegentlich dieser beiden Eisen 
(Elbogen und Hraschina) bemerken, dass schon Schreibers^) die 
R eichenbach’schen Lamellen in denselben beobachtet hat, wenn¬ 
gleich er weder ihre Lage noch auch ihre Natur bestimmt hat. 

Baird’s Farm. Balkenbreite 0*6 Millimeter, Kamacit etwas schraffirt, 
dabei aber abgekornt, Plessit dunkel, Schreibersitrippen im Kamacit 
reichlich, aber unregelmassig vertheilt. 

Dellys. Balkenbreite 0*5 Millimeter, Kamacit fleckig und ziemlich 
stark abgekornt, Plessit sehr dunkel, Schreibersitrippen im Kamacit 
sparlich. 

b Brezina: Sitzungsb. d. Wr. Akad. 1. 83. 473—477. 1881. 
Beitrage zur Geschichte und Kenntaiss meteorischer Stein- und Metall 

massen. Wien. 1820. 

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr, A. Brezina.) 27 
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Bear Creek. Balkenbreite 0’5 Millimeter, Plessit hell. Bei 
Tschermak unter Om. 

41. Peine Lamellen. Smith Mountaingruppe (Ofs). Balken verein- 
zelt, gerade, stark wulstig, 0'25 Millimeter breit; Felder stark iiber- 
wiegend, ganz erfullt mit einem Filz feiner, verastelter Aestchen. 
Grosse Troiliteinschliisse 

Smith Mountain {Rockingham Go.) 63. 
War bei Tschermak unter den mittleren Eisen Om. 
42. Peine Lamellen. Madocgruppe (Ofm). Balken lang, sehr stark 

geschart, schraffirt, 0*3 Millm. breit, abgekdrnt ? Wenig Felder und Kamme. 
Madoc 54. 
Bei Tschermak unter Om. 
43. Peine Lamellen. Cambriagruppe (Ofca). Lange, vielfach ge- 

scharte und verbogene schraffirte Lamellen, 0*3 bis 0’4 Millimeter breit; 
Felder und Kamme reichlich, Plessit dunkel; grosse TroilitknoUen von 
Taenit Oder Schreibersit umhiillt, dariiber schraffirter Wickelkamacit. 

Cambria 18, San Francisco del Mesquital 67. 
Cambria Lamellenbreite 0*33 Millimeter; Taenit urn Troilit. 
San Francisco Lamellenbreite 0*4 Millimeter, Schreibersit um Troilit, 

beide bei Tschermak unter Om. Die Bestimmung von Taenit und 
Schreibersit nur nach der Farbe (isabellgelb, respective weiss). 

44. Mittlere Lamellen. Murfreesborogruppe (0mm). Balken lange, 
gerade, geschart, schraffirt, nicht wulstig, mit starkem orientirten Schimmer; 
Felder nicht sparlich, aber wenig auffallend wegen der Gleichheit von 
Plessit und Kamacit. 

Cross Timbers {Red River) 08, Murfreesboro 47, Werchne TJdinsk 54. 
Cross Timbers muss neu geatzt werden, in unseren tiefgeatzten 

Stiicken sind die Feilhiebe nicht erkennbar, wahrend alle sonstigen Eigen- 
schaften mit denen der Gruppe stimmen. Lamellenbreite 0’6 Millimeter. 

Murfreesboro. Lamellenbreite 0'75 Millimeter, hat etwas weniger 
scharf begrenzte Lamellen als Cross Timbers und Werchne Udinsk; 
letzteres hat eine Lamellenbreite von 0*8 Millimeter. Zu letzterer Lo- 
calitat wurde auch ein von Tschermak als selbststandig angesehenes 
Eisen gestellt, das unter der Bezeichnung Sibirien 1850 aus Reichen- 
bach’s Nachlass erworbeu wurde. Dasselbe ist mit W. Udinsk voll- 
kommen iibereinstimmend; Reichenbach hatte diese Localitat in 
seiner Sammlung nur unter der Etikette ^Sibirien von Krantz“ liegen, 
wie aus dem Kataloge der Tiibinger Universitatssammlung ersichtlich, 
in welche seine Meteoriten einverleibt wurden, wahrend ein W. Udinsk 
im Kataloge nicht erscheint; und da er von der Localitat W. Udinsk 
haufig in seinen Arbeiten gesprochen hat, ausserdem Krantz bekanntlich 
einen grossen Theil von Werchne Udinsk erworben und zu Reichen- 
bach’s Zeiten in den Handel gebracht hatte, so ist es klar, dass mit 
Sibirien nur W. Udinsk gemeint sein kann, was ja auch mit dem Augen- 
schein an dem Stiicke iibereinstimmt. 

45. Mittlere Lamellen. Tolueagruppe (Omto). Lamellen gerade, 
nicht sehr geschart, etwas wulstig, schraffirt, mit starkem orientirten 
Schimmer; Felder meist reichlich, Plessit nicht sehr dunkel, Kamme 
zahlreich. 

Toluca 1 ^4:^ Lenarto \4.^Guilford Go. 20, Coopertown {Robertson Co.) 60. 



j'glj Die Meteoritensammluiig ties k. k. mineralogischen Hofkabinetes. 211 

Toluca. Lamellenbreite 0 9 Millimeter, hat oft sehr zahlreiche, 
grosse Troiliteinschltissemitoder ohneGraphit, mit clem der Troilit zuweilen 
schalig abwechselt; auch Schreibersit ist oft, nameutlich in der Nach- 
barschaft des Troilites, ziemlich stark, aber unregelmassig entwickelt. 

Lenarto hat Schreibersit zuweilen als Rippen im Kamacit, ferner 
einen sehr grossen Reichthum an punktfdrmig im Kamacit verstreutem 
Rhabdit, uiid ab und zu Reichenbach’sche Lamellen, welche bis zu 
5 Centimeter Lange anwachsen (schon von Reichenbach beob- 
achtet); Lamellenbreite 0*9. 

Guilford Co. hat ziemlich schmale, wenig wulstige Lamellen (0’5Mm.) 
Coopertown zeigt, entsprecheud der grosseren Breite seiner Lamellen 

(1-2 Millimeter) auch eine mehr wulstige Beschaffenheit derselben. 

46. Mittlere Lamellen. Schwetzgruppe (0ms). Lamellen lang, 
haufig etwas verkriimmt, ungleich geschart, Dicke an derselben Lamelle 
stark wechselnd; Kamacit scbraffirt, zuweilen sehr schwach abgekdrnt, 
auch etwas fleckig; orientirter Schimmer nicht stark. Felder ganz 
unregelmassig, Plessit dem Kamacit gleichend, Kamme hMfig, aber nicht 
hervortretend. Lamellenbreite 0’6 Millimeter. 

Scliivetz 50. 

47. Mittlere Lamellen. Emmetsburggruppe (Ome). Lamellen 
gerade, geschart, nicht sehr lang; Kamacit tief dunkelgrau, schraffirt, in 
Spuren fleckig, mit deutlichem, wenngleich nicht sehr starkem orientirten 
Schimmer; Rhabdit sehr reichlich, zuweilen, namentlich an den Ecken 
der Felder, die Rolle des Taenits ubernehmend. Lamellenbreite 
0-6 Millimeter. 

Emmetshurg 54. 

48. Mittlere Lamellen. Stauntongruppe (Omst). Lamellen wulstig, 
nicht geschart, orientirter Schimmer deutlich, Feilhiebe sehr fein und 
daher wenig auffallend; Felder reichlich, ebenso Kamme; Plessit dunkel. 

Orange Elver 56, Staunton 58, Dalton 77. 
Orange River. Lamellenbreite 0’7 Millimeter, hat schwach abgekornten 

Kamacit. Staunton, Lamellenbreite"0*6 Millimeter, ist reich anReichen- 
b a ch’schen Lamellen, iiber welche ich an anderer Stelle berichtet habe. 

Ueber Dalton habe ich eine kurze Notiz gegeben und darin 
das Fehlen der Feilhiebe, den Reichthum an Taenit und Schreibersit 
hervorgehoben; seither hat unsere Sammlung ein zweites, grdsseres 
Stuck erhalten, an welchem der Kamacit zum Theil sehr fein schraffirt, 
zum Theil frei von Feilhieben, ausserdem noch etwas abgekdrnt erscheint. 

49. Mittlere Lamellen. Trentongruppe (Omtr). Lamellen gerade, 
wulstig, wenig geschart, mit orientirtem Schimmer, weder feilig noch 
fleckig; Felder reichlich, Kamme ebenfalls, Plessit nicht um vieles 
dunkier als der Kamacit. 

Burlington 19, Petropaivlotvsk 40, Jackson Co. 46, Trenton 58, 
Wooster 58, Colorado 63, Francfort 66, Juncal 66, Bowton^-^ 76. 

Diese Gruppe vermittelt den Uebergang von den ausgesprochen 
schraffirten zu den fleckigen Eisen. Die Einreihung von Wooster und 
Jackson Co. in diese Gruppe ist, besonders bei letzterem, wenig sicher, 

9 Brezina: Denkschr. d. Wr. Akad. 43. 13—-16. 1880. 
9 Brezina: Wr. Akad. Sitzungsb. 1. 82. 348—352. 1880. 

27* 
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weil die betreffenden Stiicke nicht viel erkennen lassen; an 
letzterem sieht man eigentlich nicht viel mehr, als dass es unter 
die Abtheilung Om gehort. 

Burlington hat eine Lamellenbreite von 1’2 Millimeter und ist 
stark wulstig. 

Petropawlowsk ist an unserem Stiicke ganz ohne orientirten 
Schimmer, doch kann dies von der groben Aetzung herriihren. 
Lamellenbreite 0‘9 Millimeter. 

Trenton hat feine, kurze Reichenbach’sche Lamellen, welche 
ich beschrieben und abgebildet habe. Zu Trenton gehort auch ein 
Stuck, welches Tschermak als neue Localitat Milwaukee angefuhrt 
hat. Trenton liegt bei Milwaukee, ein eigener Meteorit von Milwaukee 
existirt nicht, die beiderlei Stiicke stimmen auch bis in die kleinsten 
Einzelnheiten tiberein, und iiberdies sieht man an der ausseren Form 
und der Lage der Lamellen, dass der vermeintliche Milwaukee und 
unser Stiick Nr. 1 von Trenton oflfenbar von ganz nahen Stellen des 
Hauptstiickes abgeschnitten sind. Lamellenbreite 0.9 Millimeter. 

Colorado lag in unserer Sammlung als Russel Gulch, womit es jedoch 
keinerlei Aehnlichkeit hat; es stammt von Oldham, der es durch 
Bryce M. Wright in London erhalten hatte. Lamellenbreite 
1*1 Millimeter. 

Francfort, Lamellenbreite 1*1, Wooster, 1-0 Millimeter. 

Juncal ist reich an Reichenbach’schen Lamellen, die ich in 
der mehrerwahnten Arbeit und in Figur 7 auf Tafel 2 abgebildet 
habe; liber die Veranderungszone am Rande wurde weiter oben ge- 
sprochen. Mit Juncal sind offenbar identisch Cachiuyal und Ilimae, 
letzteres von Tschermak als neue Localitat eingefiihrt Die Stiicke 
von Juncal und von Ilimae in unserer Sammlung lassen die voll- 
kommenste Uebereinstimmung in der Structur erkennen, auch in Bezug 
auf die Haufigkeit der Reichenbach’schen Lamellen; nur die 
Schreibersit-Einschlusse fehlen in unserem Stiicke von Juncal, worauf 
jedoch bekanntlich kein Gewicht zu legen ist, da eine solche An- 
reicherung eines Bestandtheiles haufig ganz local ist. Es besitzen 
ferner alle drei Eisen eine sehr seltene und hochst auffMlige Eigenthiim- 
lichkeit einer ausserst feinen Rippung der Oberflache neben einem 
grossen Reichthum an grbsseren rundlichen EindrUcken; diese Eigen- 
thiimlichkeit wurde an unserem Stiicke von Tschermak, an Juncal 
von Daubree^) beschrieben und ist beziiglich Cachiuyal sehr schon an 
einem Modelle zu sehen, das wir von diesem Eisen besitzen. Ebenso 
zeigt sich eine sehr grosse Uebereinstimmung in den Analysen, be- 
sonders in denen von Ilimae (durch E. Ludwig) und Juncal (Damour), 
wahrend die Analyse Domeyko’s von Cachiuyal etwas mehr abweicht; 
erstere beide stimmen so genau tiberein, wie dies besser selbst von 
zwei Analysen desselben Eisens nicht erwartet werden kann; in der 
Analyse Domeyko’s sind die Zahlen fiir Kieselsaure und Kalkmagnesia 
auffallend, eine neue Untersuchung daher wunschenswerth. 

9 Denkschr. 43. 
Tschermak: Denkschr. d. Wr. Akad. 31. 187—196. 1871. 
Daubree: Compt. rend. 66. 569—571. 1868. 
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Juncal Ilimae Cachiuyal 
Damour Ludwig Domeyko 

Fe 92*03 91*53 93*92 
Ni 7-00 7*14 4-93 
Co 0.62 0*41 0*39 
P 0*21 0*44 0-085 
SiOa — Cu Spur 0*20 
CaO, MgO - — 0*30 

99-86 99*52 99*82 

Auch die Fundstellen stimmen sehr gut tiberein: Juncal 25® 29 S. 
69® 12 W. Cachiuyal 25® 23 S., 70® 2 W. Ilimae 26® S., 70® W. 
Es kaun nach alledem die Zusammengehorigkeit dieser Eisen nicht 
zweifelhaft sein. 

Rowton (Lamellenbreite 1*0 Millimeter) zeigt den Kamacit am 
Rande (in der Veranderungszone, siebe oben Seite 203 und Tafel 2, 
Fig. 2) fleckig, im Innern abgekornt und sehr wenig fleckig. 

50. Mittlere Lamellen. La Caillegruppe (0ml). Lamellen lang, 
gerade, geschart; Kamacit ausgezeichnet fleckig, Felder meist mit Kammen 
erfullt und dann ebenso fleckig wie der Kamacit, Oder, was seltener, 
leer und dunkel. 

La Caille 600, Charcas 04, Misteca 04, Bancho de la Pila 04, 
Coney Fork {Carthago) 40, Seneca Falls 50, Buff's Mountains 50, Denton 
Co. 56, Fort Pierre 56, Marshall Co. 56, Atacama Bolivia 58, Chula- 
finnee 73. 

La Caille hat starken Taenit, auch in den Kammen; Plessit sehr 
sparlich, Kamacit nicht abgekornt. Balkenbreite 0'8 Millimeter. 

Charcas wie La Caille entlang dem Taenit, zum Theil auch im 
Kamacit sehr zahlreiche winzige Troilitkornchen. Breite der La¬ 
mellen 0.75 Millimeter. 

Misteca ^hnlich La Caille und Charcas, aber viele, ziemlich 
grosse Rhabdite, keine Troilite. Breite 0*7—0’75 Millimeter. 

Rancho de la Pda ahnlich den drei ersten, ohne Troilit, Flecken 
des Kamacites noch feiner. Balkenbreite 0*8 Millimeter. Die genauere 
Fundortsbezeichnung ist einem neuerlich aufgefundenen Stiicke ent- 
lehnt, das vom British Museum erworben wurde; es zeigt, wie das 
alte, ausgezeichnet die Freiwitterung von oktaedrischen Skeletten. 

Coney Fork, ahnlich Charcas durch die Anwesenheit zahlreicher 
Troilitpunktchen, welche jedoch vorwiegend im Kamacit sitzen. Fein- 
fleckig wie Rancho. Kamacit nicht so stark geschart wie bei den 
ersten drei Eisen der Gruppe, etwas wulstig. Balkenbreite 0'8 Millimeter. 

Seneca Falls lasst wenig Details erkennen, das Stuck ist stark 
verwittert. Breite 0’8 Millimeter. 

Rufi'’s Mountain. Ein ausgezeichnetes Eisen. Kamacit stark 
fleckig und abgekornt, die Korngrenzen bilden zugleich die Grenzen 
der Flecken (in der Mehrzahl der Fade), Taenit untergeordnet; 
Schreibersit als Rippen in den Kamaciten; Troilit als R e i c h e n- 
bach’sche Lamellen^) und als Knollen, letzterer ziemlich dunkelgrau, 

b Vergl. die Beschreibung und Abbildung eines ausgezeichneten derartigen 
Stuckes. Brezina: Denkschr. 43. 
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wahrscheinlich von reicher, inniger Graphitbeimii?chung. Lamellenbreite 
0*85 Millimeter. 

Denton Co. ist nicht gut aufgeschlossen; Kamacit etwas wulstig, 
Balkenbreite 0'8 Millimeter. 

Fort Pierre feinfleckig. Lamellenbreite 0*8 Millimeter. 
Marshall Co. feinfleckig, Kamacit etwas wulstig; polyedrische 

Troilitkbrner, Oder Flatten im Kamacit. Balkenbreite 0.8 Millimeter. 
Atacama Bolivia ist ganz eigenartig, miisste in grbsseren Stucken 

untersucht werden. Die Flecken des Kamacites sind nach der Aetzung 
abwechselnd ungelbst und vertieft, aber beide Sorten glanzend. 

Chulafinnee ist eigenartig dadurch, dass es sehr feine Feilhiebe 
zugleich mit den sehr ausgesprochenen Flecken zeigt; nur an einer 
Stelle fand ich^) den Kamacit ausschliesslich schraffirt. Durch die 
ganze Masse sind zahllose Troilitpunktchen verstreut; grossere Troilite 
sind zuweilen mit Graphit vergesellschaftet; eine Reichenbach’sche 
Lamelle fand ich ganz aus Troilitkliimpchen zusammengesetzt, von 
denen jedes abwechselnde in einem Taenitsacke steckt, so dass die 
Folge der Kliimpchen wie eine Folge von Klammern () () () () aus- 
sieht. Balkenbreite 0*6 Millimeter. 

51. Mittlere Lamellen. Netschaevogruppe (Omn). Lamellen gerade, 
wulstig, wenig geschart, Felder sehr reichlich, ebenso Kamme; Kamacit 
und Plessit vollkommen identisch, fein fleckig, Taenit ausserordentlich 
stark an den Lamellen und in den Kammen entwickelt; bis wallnuss- 
grosse Kdrner eineskrystallinischen Chondriten sind hie und da ohne Storung 
des Gefuges, von Wickelkamacit umgeben, im Eisen eingeschlossen. 

Netschaevo {Tula) 46. 
Der steinige Antheil hat hier den Charakter eines accessorischen 

Gemengtheiles; nur an einem Stticke, das wir durch Herrn Professor 
Trautschold aus Moskau erhielten, ist das Silicatgemenge innig mit 
dem Eisen gemischt, welches hier den Charakter des Eisens von Co- 
piapo zeigt. Lamellenbreite des normalen Netschaevo 1*4 Millimeter. 

52. Grobe Lamellen. Bemdegogruppe (Ogb). Lamellen geschart, 
meist ziemlich unregelmassig begrenzt, sehr stark schraffirt, mitlebhaftem 
orientirten Schimmer; Kamacit weitaus herrschend, Felder, Kamme und 
Plessit entweder ganz fehlend oder auf ein Minimum reducirt. Lamellen¬ 
breite 1'5 bis 2 Millimeter. 

Bemdego 784, BoJiumilitz 29, Black Mountains 35, Coshy’s Creek 40, 
Taharz 54, Casey Co. 77. 

Bemdego. Lamellenbreite 1’5 Millimeter. Felder und Kamme fast 
ganz fehlend. 

Bohumilitz, Lamellenbreite 2'0 Millimeter. Felder schwach ent¬ 
wickelt, wo aber vorhanden, ganz mit Kammen erfiillt; Taenit auch an 
dem Kamacit vorhanden. 

Black Mountains Lamellenbreite 1*8—2 0 Millimeter, Balken sehr 
unregelmassig. 

Cosby’s Creek. Lamellenbreite 1*5—2*0, Tabarz ebenso. 
Casey Co. Lamellenbreite 1*8 Millimeter. Feilhiebe fein und 

scharf, sehr sparliche Felder. 

’) Brezina: Sitzungsb. d: Wr. Akad. 1. 84. 282. 1881. 
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53. Grobe Lamellen. Cranbournegruppe (Ogc). Balken Dicht sehr 
gescbart, wulstig, gut durch Taenit begrenzt, Feilhiebe ausserst fein 
und schwach, scbwacber orientirter Scbimmer, Felder regelmassig, 
haufig, wenngleich nicht sehr a^asgedehnt, ganz von Kammen erfullt; 
Rhabdit sehr zahlreich und gross. Lamellenbreite 1*5 Millimeter. 

Cranbourne d4. 
54. Grobe Lamellen. Arvagruppe (Oga). Lamellen haufig lang, 

gescbart, meist schwach schraffirt und abgekornt, mit starkem orientirten 
Scbimmer, die meisten Balken eine Einlage von Idcherigem Schreibersit 
tragend. Felder stets untergeordnet. Balkenbreite 1*2—2‘5, meist urn 
1*5 Millimeter schwankend. 

Wichita Co. {Brazos) 36, Magura (Arva) 40, Cary fort 40, Sa 
repta 54, Siiddstliches Missouri 63, Duel Hill 73. 

Diese Eisen, welche zu den schonsten Meteoreisen gehdren, zeigen 
eine Fulle von eigenthumlichen Erscheinungen; der meist sehr starke 
orientirte Scbimmer im Verein mit der ausgepragten Scharung der 
Lamellen bewirkt, dass in gewissen Stellungen grosse Tbeile einer 
Platte dunkel, andere hell erscheinen, eine Erscheinung, welche schon 
Haidinger^) bemerkt hat. Die Balkenbreite geht bei einem dieser 
Eisen (Duel Hill) bis zu einer Kleinheit herab, welche das betreffende Glied 
eigentlich unter die mittleren Eisen verweisen wiirde; allein andererseits 
ist das Aussehen von ihnen alien so ahnlich (well namlich die La- 
mellenbreite hier nicht so sehr ins Gewicht fallt), ferner sind die 
Flatten von Duel Hill, die ich untersucht habe, doch nicht so gross, 
ura bei dem stark wechselnden Gefuge dieser Eisen einen Schluss auf 
das Ganze zu ' erlauben; so habe ich es vorgezogen, die Gruppe 
nicht zu zerreissen. 

Von Wichita Co. (Balkenbreite 1*6 Millimeter) habe ich in Fig. 1 
und 4 Abbildungen gegeben, welche viele von den Erscheinungen gut zur 
Anscbauung bringen. Am augenfalligsten sind die grossen Troilitein- 
schlusse, welche mit einer Graphithiille, dartiber einem Schreibersit- 
kranz, schliesslich in Wickelkamacit liegen. Der grosste Einschluss in 
Fig. 4 links unten zeigt den ganzen inneren Theil aus Troilit 
bestehend, welcher in seiner Mitte etwas schimmernd geblieben ist und 
deshalb im Bilde hell wurde; der Troilit kommt meist sehr dunkel 
heraus, well seine tombackbraune Farbe wenig chemisch wirksame 
Strahlen ergibt. Zwischen dem Troilit und der — im Bilde heller er- 
scheinenden — Graphitpartie ist ein schmaler Zug von Schreibersit 
eingeklemmt. Der Graphit hat einen blaulichen Stich, daher in der 
Photographic das hellere Aussehen. Aehnlich ist es in den iibrigen 
Fallen, zuweilen findet ein mehrfacher Wechsel, Troilit, Graphit, Troilit, 
Graphit, Schreibersit, Wickelkamacit statt, wenigstens an einzelnen 
Theilen eines Einschlusses, so an den zwei mittleren Knollen in Fig. 1, 
was jedoch leider nicht gut am Bilde zu erkennen ist. Wichita zeigt 
sehr schon — wegen der grossen Lange seiner Balken — die ausserst 
schmalen, langgezogenen Felder, welche theils mit dunklem Plessit, 
theils mit Kammen erfullt sind. Wichita Co. ist das alte Brazos, auch 

b Haidinger: Das Meteoreisen von Sarepta. Sitzungsb. d. Wr. Akad.2. 46. 286 
bis 297. 1862. 
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identisch mit Young Co. Haidinger^) hatte aus einem Berichte von 
B. F. S h u m a r d mitgetheilt, dass das Eisen von Brazos, urspriinglich 
320 Pfund, durch Major R. S. Neighbors im Mai 1836 erworben, 
nach San Antonio gebracht, von dort im Sommer 1859 in das geolo- 
gische Museum des Staates Texas in Austin ubertragen worden sei. 
3—4 Pfund davon waren abgesagt worden. 

Spater berichtete W. Flight'^) aus einer Arbeit von Buckley^) 
dass ein nbrdlich von Young Co. im Quellgebiete des Red River ge- 
fundenes Eisen im Gewichte von 315 Pfund in den State Collections 
von Austin aufbewahrt werde. 

Als von diesem Eisen ein Stiick abgesagt wurde und Mallet^) 
dariiber Mittheilung machte, nabm er zufolge obiger Notiz Buckley’s 
an, dass es sich vielleicht um das Eisen von Red River (genauer 
Cross Timbers) handle, was aber sicher nicht der Fall ist. Schon 
das von Mallet angegebene Gewicht von 160 Kilo, die Bezugnahme 
auf die Auffindung durch Neighbors und die Aufbewahrung in 
Austin, vorher in San Antonio, lasst keinen Zweifel iiber die Identitat 
von Wichita Co. und Brazos. Diese wird auch durch den Yergleich 
mit unserem Originalstuck von Brazos erwiesen, das wie Wichita zur 
Gruppe Oga gehort, wahrend Cross Timbers ein 0mm ist, mit jenem 
gar nicht zu verwechseln. 

Magura (Arva) hat die bekannte Eigenschaft, in einzelnen Stiicken 
sehr reich, in anderen sehr arm an Schreibersit zu sein; die letzteren 
haben dann eine ausserordentliche Aehnlichkeit mit Cranbourne. Balken- 
breite 1'8-—2’0 Millimeter, viel feiner Rhabdit zwischen die Balken 
geklemmt, sehr schwacher orientirter Schimmer, keine Feilhiebe. 
Durch die Abwesenheit der letzteren unterscheidet sich auch das 
schreibersitreiche Arva von den ubrigen Oga. Wollte man diese 
Gruppe noch weiter spalten, so konnte man eine Wichitagruppe als 
das schreibersitreiche Aequivalent der Bemdegogruppe, Magura als 
ebensolches der Cranbournegruppe annehmen. 

Doch sind Duel Hill und Caryfort Zwischenglieder; sie haben 
orientirten Schimmer, aber wenig ausgepragte Feilhiebe, dabei zeigt 
ersteres den Kamacit stark abgekdrnt. Balkenbreite bei Duel Hill 
1*2, bei Caryfort 1*5 Millimeter. 

Suddstliches Missouri nahert sich wieder mehr Wichita, indem 
es die Feilhiebe gut ausgepragt zeigt. 

55. Grobste Lamellen. Seelasgengruppe. Ogse. Lamellen ge- 
schart, schraffirt, mit starkem orientirten Schimmer; Felder treten ganz 
zuriick. Balkenbreite 3 Millimeter. 

Seeldsgen 47. 

Seelasgen war von Rose®) als breccienartig ohne Schalenbildung 
nach dem Oktaeder bezeichnet worden, wogegen Tschermak im 

b Sitzungsb. d. Wr. Akad. 41. 571—572. 
0 Shumard: Trans. Acad. St. Louis. 1. 622—624, 
b Geolog. Magaz. 19 110. 1882. 
0 Second ann. rep. Survey Texas. 1876. 
°) American Journal 128. 285—288. 1884. 
0 Beschreibung und Eintheilung. S. 49—51. 
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Verzeichnisse vom Jahre 1872 angab, sich durch Beobachtung grdsserer ge- 
atzter Flachen vom schaligen, oktaedrischen Aufbau iiberzeugt zu haben. 
R a t h hat diese sehr dicken oktaedrischen Lamellen an den Bonner 
Stucken (darunter zwei von 2 Kilo 20, beziehungsweise 1 Ko. 350 Gr.) nicht 
in uberzeugender Weise wahrnehmen konnen. Ich habe noch keine Mes- 
sungen an Seelasgen vorgenommen, finde aber die vier Balkensysteme so 
deutlich entwickelt, dass inir der oktaedrische Ban ausser Zweifel erscheint. 

56. Breccienahnliche oktaedrische Eisen. Nelsongruppe (Obn). 
Eisen vom Aussehen des Seelasgeo, nur mit stark wechselnder Breite 
der Lamellen, auch derselben Lamelle. 

Union Co. 53, Nelson Co. 56. 
Tschermak hat diese beiden Eisen als hexaedrische Breccien ein- 

gestellt; das ist zum mindesten Nelson Co. ganz gewiss nicht, weil es 
deutliche Felder, von Taenit eingefasst, zeigt; es konnte also nur eine 
oktaedrische Breccie sein; ich vermuthe nun allerdings, dass beide 
Eisen uberhaupt einheitliche oktaedrische Eisen sind, welche zur 
Seelasgengruppe gehoren und nur durch das Ineinandergreifen und die 
stark wechselnde Breite der Balken breccienahnlich aussehen, will aber, 
bevor ich das durch Messung festgestellt habe, die beiden Eisen 
vorderhand als eigene Gruppe belassen. 

57. Breccienahnlicheoktaedrische Eisen. Zacatecasgruppe (Obz). 
Wallnussgrosse Parthien, jede oktaedrisch aufgebaut, mit zahlreichen, 
2—3 Millimeter grossen Troilitkugeln, ausserdem durchschwarmt von 
kleinen, oft zu grdsseren Flatten aneinandergereihten Troilittafelchen. 

Zacatecas '792. 

58. Breccienahnliche oktaedrische ? Eisen. Barrancagruppe(Obb). 
Unregelmassige, etwa haselnussgrosse Parthien, welche kleine kugelfdrmige 
und unregelmassige Troilite fUhren und durch den orientirten Schimmer 
einen Aufbau aus verschiedenen Theilen verrathen. 

Barranca hianca 66. 
Es muss noch genauer untersucht werden, ob die Korner 

oktaedrische Structur besitzen. 

59. Breccienahnliche oktaedrische Eisen. Deesagruppe. (Obd). 
Unregelmassig gegen einander gelagerte schraffirte Parthien mit zahlreichen, 
wenn auch kleinen Feldern, meist dunklem Plessit, sind mit Theilen eines 
krystallinischen Chondriten zu einem breccienahnlichen Gebilde ver- 
bunden. 

Sierra di Deesa 63. 
Es ist wohl zu beachten, dass in diesem und den drei vorher- 

gehenden Fallen nicht an Breccien von polygener Entstehung gedacht 
wird, sondern etwa an das Vorhandensein verschiedener Nuclei im Mo- 
mente der Verfestigung, wodurch diegleichzeitig erstarrenden oktaedrischen 
Gebilde nur bis zur Grenze eines schon starr gewordenen Nachbar- 
gebildes wachsen konnten; in Folge dessen hat jedes Gebilde seine eigene 
Orientirung, unabhangig von der des benachbarten. Mit Deesa ist offenbar 
Copiapo zu vereinigen, die Nahe der Fundorte und die Gleichheit des 
Gefuges fordern dies. Tschermak hatte Copiapo als selbststandig 

*) Rath G. vom: Die Meteoriten des naturhist. Museums der Univ. Bonn. 
Bonn, 1875. S. 5—6. 

Jahrbuch d. k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 28 
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betrachtet und mit Hb -j- M bezeichnet. Hb ist unrichtig, weil, wie obeu 
angegeben, Felder zahlreich vorhanden sind, was mit Hb unvereiobar 
ware. Ebenso kann das eingeschlossene Silicatgemenge nicht als Meso- 
siderit bezeichnet werden, weil dazu sein Korn viel zu feiu ist. 

F. Hexaedrische Eisen. Durchlaufende hexaedriscbe Spaltbarkeit 
Oder solche Figuren, welche auf einen einheitlichen hexaedrisclien Ban 
ohne oktaedrische Schalenbildung schliessen lassen. 

60. Hexaedrische Eisen H mit Zwillingslamellen nach dem 
Gesetz: Zwillingsaxe eine Eckenaxe {111}. Durchgehende Spaltbarkeit 
nach dem Wiirfel. Neumann^sche Figuren. 

Lime Creek {Claiborne) 34, Coahuila 37, Canada de Hierro 46, 
Braunau V 47, Morgan Co. 49, Pittsburg 50, JDacotah 63, Auburn 67, 
Nenntmannsdorf 12, Lick Creek 79, Hex River Mounts 82. 

Ueber eine Reihe eigenthtimlicher Erscheinungen an Coahuila 
habe ich an anderen Stellen berichtet. Canada de Hierro (Tucson 
Sonora) hat Tschermak unter Hb, hexaedrische Breccieii gesteilt, 
offenbar nur, weil auf der einen geatzten Flache unseres StUckcheus 
Schattirungen ahnlich dem orientirten Schimmer zu sehen sind. Diese 
nur 0*5 Quadratcentiineter grosse Flache ist aber zu grob geatzt, um 
einen sicheren Aufschluss zu geben, ausserdem ist auch das kleine 
Stiickchen beim Abtrennen etwas deformirt worden; die hexaedrische 
Spaltbarkeit stimmt ganz mit der der hexaedrischen Eisen. Ich werde 
die geatzte Flache neuanschleifen, stelle das Eisen aber vorderhand in 
die vorliegende Gruppe. Wenn die Ortsbestimmung als unrichtig be¬ 
trachtet werden dlirfte, kdnnte das Eisen wohl zu Coahuila gesteilt 
werden, falls aber erstere richtig ist, steht der Abstand der Fund- 
punkte (32° 58 N., Ill® 10 W. und 27® N., 105° W.) einer Identifici- 
rung im Wege. 

Morgan Co. stand bei Tschermak unter den dichteu Eisen; es 
gehdrt aber zu den ausgezeichnetsten Vertretern der hexaedrischen 
Eisen, dessen Neumann’sche Figuren ebenso in die Augen springend 
sind, wie bei Claiborne, mit dem es uberhaupt grosse Aehnlichkeit hat. 
Tschermak hatte Morgan Co. und Walker Co. vereinigt, letzteres 
ist dicht. (Siehe unten.) 

Ueber Lick Creek wurde bereits an anderer Stelle berichtet^). 
Das Eisen von Hex River Mounts, das wir der Giite des Herrn 

Baron Carl v. Babo als werthvolles Geschenk verdanken, zeigt eine 
ganz neue Erscheinung (Fig, 5). Nebst den gewohnlichen Neuman n- 
schen Linien gehen 7 parallele Systeme (in der Figur von oben nach 
unten) von Troiliteinschlussen durch das Eisen; die Troilitplattchen 
selbst sind nicht unter einander parallel gerichtet, sondern liegen nur 
je in einer Ebene, und jede solche Ebene ist von einein Aetzhofe um- 
geben; eine gegen die 7 ersteren schief gestellte ebensolche Ebene 
durchsetzt die Platte in ihrem rechten unteren Theile schrag von unten 
links nach rechts seitwarts steigend. Ich werde diese Erscheinung auf 
dem Wege der Messung genauer untersuchen, glaube aber schon jetzt 
die Vermuthung aussprechen zu kdnnen, dass diese Ebenen Hexaeder- 

9 Sitzungsber. Wr. Akad. 1. 83. 473—477. 84. 282—283, 1881. 
9 Brezina: Sitzungsber. Wr, Akad. 1. 84. 280—281. 1881. 
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ebenen seien, sowie dass cliese Erscheinung den Schliissel lieferu wild 
zur Erklarung der eigenthiimlichen matten Bander der Capeisengrupfie, 
von welchen ich glaube, dass sie ebenfalls parallel zu Hexaederflachen 
gerichtet sind. 

61. Capeisengruppe (Hca). Beim Aetzen matt werdend und durch- 
laufende Bander erhaltend. 

Cap 793, BahVs Mill 18, Smithland (Livingstone Co.) 40, Oktih- 
heha Co. 54, Kokomo 62, Iquiqiie 71. 

Ich vermuthe, wie schon oben gesagt, dass die Bander hexaedrische 
Lage haben, und stelle deshalb diese Gruppe als Anhang zu den 
hexaedrischen Eisen. 

Babb’s Mill wird beim Aetzen matt, und zwar ganz ahnlich wie 
die anderen Glieder; wegen des hohen, dieser Gruppe gemeinsamen 
Nickelgelialtes vermuthe ich, dass es hieher gehdrt und unser Stuck nur 
zufallig seiner Kleinheit wegen die Bander nicht zeigt. Die grosse 
Aehnlichkeit von Babb’s Mill mit Capland wurde auch von Gustav 
Rose (Beschreibung und Eintheilung S. 72) hervorgehoben. 

Ganz dasselbe gilt von Oktibbeha (Nickelgehalt 59*69 Procent), 
das auch eine diinne, zusammenhangende Brandrinde zeigt. 

Smithland (Livingstone Co.) zeigt auf einem grosseren, aus 
Reichenbach’s Nachlasse stammendem Stiicke das eigenthiimliche, 
fast sammtartige Aussehen der Grundmasse wie Kokomo, bei wesentlich 
dunklerer Farbe; ferner zahlreiche kleine Troiliteinschliisse mit Daubreelit* 
lamellen und einer Schreibersithiille, endlich zahlreiche winzige 
Schreibersit- Oder Rhabditskelettchen oder Blattchen in der Grundmasse 
zerstreut; die natiirliche Oberflache ist von ausgesprochener Rostrinde 
bedeckt. Ein kleines von Greg erhaltenes Sttickchen hat eine ahnliche, 
ausserst feinflimmerige Grundmasse bei etwas lichterer Farbe (wohl 
wegen der groberen Aetzung) und ist an der nattirlichen Oberflache 
mit einer diinnen Rinde bedeckt, welche das Aussehen der Brandrinde 
besitzt. Der Nickelgehalt wurde von Brewer^) im Mittel von zwei gut 
iibereinstimmenden Analysen zu 9*37 bei 90*74 Eisen (aus vier Be- 
stimmungen) und 0*26 Unloslichem gefunden. 

62. Sehreibersitlamellen. Chestervillegruppe (Hch). Zahlreiche 
Schreibersit- oder Rhabditplatten in gesetzmassiger Orientirung. 
Grundmasse sehr feinfleckig. 

Chesterville 47, Salt River 50. 

Chesterville lasst mit grosser Deutlichkeit erkennen, dass die ein- 
zelnen Rhabditblattchen sowohl eine im ganzen Eisen gesetzmassige 
Orientirung, als auch eine Anordnung nach krystallonomischen Ebenen 
besitzen, ganz ahnlich, wie dies im Eisen von Hex River Mounts fiir 
die Troilitblattchen nachgewiesen wurde. 

Bei Salt River ist nur eine Orientirung der Blattchen ihrer Rich- 
tung nach, aber keine Anordnung nach Ebenen der Lage nach wahr- 
zunehmen. Dieses Eisen hat stellenweise die Oberflache mit einer 
rauhen Borke bedeckt. 

28 

b Brewer Proc. Am. Assoc. 4. 36—38, 1851. 
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G. Dichte Eisen. 
63. Schreibersitplatten in einer dichten Grundmasse. Rasgata- 

gruppe (Dr). Die Schreibersitlamellen treten bei schwacher Aetzung 
nicht sofort scharf aus der Grundmasse heraus, sondern sind 
gegen letztere sanft abgedacht, als wenn die Grundmasse in nachster 
Nahe der Lamellen an Nickel angereichert ware und daher von der 
Aetzung weniger ergriffen wiirde, als an den entfernteren Stellen. 

Basgata 10. 
Es hat den Anschein, als wenn die Schreibersitlamellen eine ge- 

wisse Orientirung besassen, was ich durch Messungen feststellen werde. 
Da aber diese Annahme nicht so sicher erscheint, wie bei der vorigen 
Gruppe, babe ich Rasgata noch bei den dichten Eisen belassen. Das 
Aussehen der Schreibersit- (oder Rhabdit)-Lamellen erinnert sehr an 
das der Troilitplatten in Zacatecas, indem die Lamellen in beiden 
Fallen einen unterbrochenen Zusammenhang haben, also im Durch- 
schnitte aus Strichen zusammengesetzt erscheinen. Rasgata hat eine 
eigenthiimliche Borke an der Oberflache. 

64. Regellos angeorduete Troilitlamellen in fleckiger Grund¬ 
masse. Siratikgruppe (Ds). 

Siratik {Senegal) 763, Cam'po del Gielo {Tncuman) 783. 
Siratik hat vorwiegend sehr kleine Lamellen, welche wie bei 

Rasgata gegen die Grundmasse sanft abgedacht sind; die grbsseren 
Lamellen erscheinen bei der Aetzung als Gruben und schneiden scharf ab. 

Campo del Cielo (der genauere Fundort wurde mir durch Herrn 
Professor C. Klein mitgetheilt, welchem ich auch die Angaben liber 
Toke uchi mura und Campo del Pucara verdanke) hat meist grbssere 
(3—12 Millimeter lange, bis 1 Millimeter breite) Lamellen, welche 
scharf absetzen. Ganz kleine Lamellen sind wie bei Siratik sanft ab¬ 
gedacht. 

65. Pleekige Grundmasse. (Df). 
Neivstead 27, Scriba 34, Sanct Augustine''s Bay 43, Carleton 

Tucson 50, Nedagolla M 70. 
Newstead ist an unseren Stlicken so grob geatzt, dass man nur 

die grobfleckige Beschatfenheit der Grundmasse erkennt. Nach dem 
Neuanschleifen wird sich eine genauere Bestimmung geben lassen. 

Scriba muss einer neuerlichen Analyse unterzogen werden, es 
scheint ein Pseudometeorit zu sein. Als Jahreszahl fiir dieses Eisen 
wurde gewonlich 1814 angegeben, offenbar in Folge eines Druckfehlers 
in Shepard’s New Classification of meteorites, worauf mich Heri' 
Dr. G. Lindstrom freundlichst aufmerksam machte. 

Sanct Augustine’s Bay ist ein Theil einer Pfeilspitze und hat 
otfenbar durch Bearbeitung Veranderungen erlitten. 

Carleton Tucson hat grosse Flecken, welche durch feine, krumm- 
linige Schreibersitadern abgegrenzt sind. Nachdem dieses Eisen von 
Silicatpartikelchen ganz durchschwarmt ist, konnte, ahnlich wie oben 
von Netschaevo gezeigt wurde, durch diese innige Mengung eine 
breccienahnliche Structur erzeugt worden sein. Es ware wichtig, an 
der Hauptmasse grbssere Schnittflachen zu erzeugen. 

Nedagolla mit seinen eigenthumlichen Ersclieiuungen, der Ver- 
anderungszone u. s. w. wurde schon oben besprochen. 
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66. Dichte, zum Theil tellurische Eisen. (D). 
Hacienda Concepcion 784, Disko Eiland 08, ^owallik 18, Nau~ 

hem 26, Walker Co. 32, Tarapaca 40, Botetourt 62, Wohler 54, Tucson 
Ainsa 69, Santa Catarina 73. 

Die Eisen dieser Gruppe bediirfen wohl noch alle einer genaueren, 
namentlich chemischen Untersuchung. Hacienda Concepcion kdnnte auch 
einer anderen Gruppe zugehoren, was durch Neuanschleifen festgestellt 
werden muss. Disco Eiland, Sowallik und Santa Catarina sind als 
tellurisch anzusehen, Nauheim, Walker Co., sind wahrscheinlich Pseudo- 
meteoriten, Botetourt vielleicht zur Capeisengruppe gehdrig, und Tucson 
Ainsa hat eine gewisse Aehnlichkeit mit Carleton Tucson, jedoch nicht 
genugend, urn es ohne weitere Untersuchung mit diesem zu vereinigen. 

A n h a n g. 
Peuerkugeln, Meteore, Pseudometeoriten. 

Ich fiige noch dasjenige bei, was ich in den letzten Jahren als 
Resultat meiner Erkundigungen in solchen Fallen erfahren habe, wo 
an irgend einer Stelle eine Nachricht iiber einen Meteoritenfall publi- 
cirt wurde; ich halte die Verdifentlichung derartiger Documente darum 
fur nutzlich, damit nicht Andere uberflussigerweise dieselbe Arbeit noch 
einmal verrichten. 

Pseudometeorit (Arkose) La Grande Bougerie 4 Kilometer ostlich 
von Genf. 

Das Stuck, welches unser Museum Herrn Professor Carl Vogt 
in Genf verdankt, tragt eine Originaletiquette von Th. de Saussure; 
es lag ohne Datumsangabe schon zur Zeit des Amtsantrittes von Pro¬ 
fessor Marignac (ungefahr 1842) in der dortigen Sammlung, 

Die Originaletiquette lautet: 
Pierre de tonnerre tombee sur un chene a la grande Bougerie, 

laquelle a fait une rage depuis le haut jusques en bas, en tournant 
en vis environ un tour d’arbre; la pierre entrait juste dans la renure, 
elle a ete trouvee a quelques pas de I’arbre, au bout du terrain qu’elle 
avait pique d’une quantite de petits trous, la rage ou renure a Parbre 
etait positivement de la largeur et profondeur a I’epaisseur de la pierre. 

Don de M. Theodore de Saussure. 
(Fils du geologue, chimiste.)“ 

Diinnschliffe des Stuckes lassen erkennen, dass man es mit einem 
oberflachlich geschwarzten Rollstucke eines arkoseahnlichen, klastischen 
Gesteines zu thun hat. 

Curvello, Brasilien 11. April 1833. 

Von diesem Falle gab Claus sen einen Bericht im Bull. Acad, 
de Bruxelles, Bd. 8, S. 322—342, 1841, worin das Gewicht des ihm zuge- 
komraenen Stuckes zu 3 Unzen (etwa 85 Gramm, wenn englisches 
Avoirdupois-Gewicht) angegeben wird; Buchner, welcher obenerwahnte 
Arbeit Claus sen’s citirt und dabei anfuhrt, dass das Stuck fur einen 
Eisenmeteoriten gehalten werden kdnnte (Die Meteoriten in Sammlungen, 
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Leipzig 1863, S. 56), setzt das Gewicht zu 170 Gramm ao; nachdem 
eine andere Quelle als Claussen nicht vorhanden ist, diirfte die 
Zahl 170 durch irrthiimliche Verdopplung der richtigeu, 85, entstanden 
sein. Nachdem Claus sen’s Sammlungen im Museo Nacional zu Rio 
de Janeiro aufbewahrt werden, richtete ich an die Direction dieses 
Museums eine Anfrage, welche von Mr. Osville A. Derby namens 
der Section flir Mineralogie, wie folgt beantwortet wurde: 

„ in going over the entire collection from the province of 
Minas I find a specimen of native iron which I take to be the one in 
question, although its weight, 218 grammes does not correspond to 
that mentioned by you (170 grammes). The specimen is without indi¬ 
cation of any kind, but is from Minas and there is no notice of any 
other having been received by the museum, so I judge that this must 
be the one in question, notwithstanding the difference in weight, which 
on consulting Claus sen’s paper (Acad, de Bruxelles) I find is not 
given exactly, only as about 3 ounces.“ 

Und ferner: „His (Claussen’s) catalogue gives no notice of the 
weight or form nor any characters by which the specimen can be 
identified. “ 

Die Untersuchung eines von Mr. Derby gutigst beigeschlossenen, 
9 Gramm schweren Fragmentes dieses Eisens liess eine Beschaffenheit 
nicht unahnlich Siratik erkennen; die Grundmasse ist feinfleckig, mit 
schwachen, kurzen Einschnitten; der Bruch ist feinkdrnig, schimmernd. 
Ich w^erde eine Analyse machen lassen; vorderhand mdchte ich das 
Eisen noch im Anhang belassen. 

Igast, angeblich gefallen 17. Mai 1855 6 Uhr Abends. 

Diese bereits oft besprochene, einer blasigen Schlacke vollkommen 
almliche Substanz war in letzter Zeit Gegenstand mikroskopischer Unter¬ 
suchung durch F. J. Wijk^), deren Resultate von Cohen^) mitgetheilt 
wurden; hienach ist die meteorische Natur des Steines als hochst 
zweifelhaft anzusehen. Zwei in unserer Sammlung befindliche und noch mehr 
ein von Herrn Staatsrath J. v. Siemaschko seinerzeit eingesendetes 
Stuck bestarken die von Cohen beriihrten Zweifel an der Echtheit. 
Nordenskjold betrachtet in seinem schon genannten Werke, Seite 186, 
Igast nicht nur als echt, sondern geradezu als den „Normalmeteorit“. 

Meteor und Pseudometeorit. Suez, 26. Juni 1877. 

Am Abende des genannten Tages wurde 9^ ein Meteor geseheii, 
w^elches in NW. von Suez, nahe bei der Stadt, niederzugehen schien. 
Bei der Nachsuchung an der vermuthlichen Fallstelle fand man, drei 
Stunden NW. von Suez entfernt, einen etwa 150 Gramm schw^eren 
Stein, welchen der k. k. dsterreichische Consul Herr Remy de Ber- 
zencovich in Suez durch freundliche Vermittlung des Herrn Directors 
J. F. Schmidt in Athen an das raineralogische Hofkabinet gelangen liess. 

Das Fundstiick ist eine Kupferschlacke, welche nach den an- 
haftenden Muschelresten liingere Zeit im Meere gelegeii haben diirfte. 

Finska. Vet. Soc. Fork. 21. 1882. 
0 Co he 11, N. Jahrb. 1883. 1. 384. 
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Meteor und Pseudometeorit, Wiener Neusfadt, 27. December 1880. 

Das „ Wiener Neustadter WochenblaU“ und die „Constitutionelle 
Vorstadtzeitung“ vom 6. Janner 1881 brachten Berichte iiber einen 
angeblichen Meteoritenfal), welche spater auch in wissenschaftliche 
Wochenschriften („Naturforscher“, jjNature^ etc.) ubergingen. 

Aus obigen Berichten, welche durch den Augenzeugen, Herrn 
Dr, Georg Thenius, Chemiker, eingesandt wurden, sowie aus miind- 
lichen Mittheilungen desselben an mich gelegentlich meines Aufenthaltes 
in Wiener Neustadt am 7. und 8. Janner 1881 ergeben sich die 
nachfolgenden beobachteten Thatsachen: 

Der genannte Herr ging am 27. December 1880, Abends ^US Uhr, 
mit seinen Kindern durch die Bahngasse in der Richtung gegen den 
Bahnviaduct, als er auf ein scheinbar von der Stelle des Jupiter 
kommendes Meteor aufmerksam wurde, das ihm bis auf das Straesen- 
niveau zu fallen und dortselbst mit einer Flamrae gleich der eines 
hellen Gaslichtes aufzuhoren schien. Eine Detonation war nicht wahr- 
zunehmen, nur schien es dem Beobachter, als ob ein leises Rauschen 
den Zug des Meteors begleitete. Die Fallstelle schien vom Standorte 
des Beobachters etwa 100 Schritte entfernt. Als Dr. Thenius die 
Stelle erreichte, an welcher er den Fallpunkt vermuthete und den 
Boden nach dem Meteoriten absuchte, fand er in dem gefrorenen Erd- 
reiche eine flache, etwa 5 Centimeter tiefe Grube, deren Wande die 
Beschaffenheit des umgebenden, gefrorenen Bodens batten (also nicht 
etwa auffallend aufgelockert waren); die Nachgrabung an dieser Stelle 
ergab in einer Tiefe von einem Meter im harten, gefrorenen Erdreiche 
einen schwach faustgrossen Stein von 275 Gramm Gewicht, welcher, 
wie ich gleich vorausschicken will, vollkommen das Aussehen einer 
Eisenschlacke besass. 

Trotzdem mir die vorstehend angefiihrten Thatsachen, insbesondere 
im Zusammenhange mit dem Aussehen des Steines, keinen Zw^eifel 
dariiber liessen, dass es sich urn den Fund einer Schlacke handelte, 
da ja ein so kleiner Stein niemals im Stande ware, im hartgefrorenen 
Boden bis zu einer Tiefe von einem Meter einzudringen, so wollte ich 
doch bei der Bestimmtheit, mit welcher Herr Dr. Thenius an der 
meteoritischen Natur seines Fundes festhielt, nichts versaumen, was 
zur Klarlegung der Thatsachen dienen konnte. Ich Hess deshalb den 
hartgefrorenen Boden bis zu dem an jener Stelle etwa 1’5 Meter tief 
liegenden Hauptrohre der Gasleitung in einem Umfange von etwa 
1*5 Qaadratmeter aufgraben', wozu mir die Wiener Neustadter Gas- 
gesellschaft in liebenswiirdigster Weise ihre Arbeiter und alle erforder- 
ichen Werkzeuge unentgeltlich zur Verfugung stellte, wahrend Herr 
Gymnasialdirector Dr. Schober so freundlich war, fur mich die Er- 
laubniss der Ortsbehorde zur Aufgrabung einzuholen. Es zeigte sich hiebei 
nichts, was von dem gewohnlichen Strassengrunde abwich, kleine Kiesel 
undQuarzitgeschiebe (Steinfeldschotter), Erde und einige kleine Schlacken- 
bruchstticke setzten den ausgegrabenen Theil der Strasse zusammen. 

Zur Untersuchung des von Herrn Dr. Thenius gefundenen Ob- 
jectes iiberliess mir derselbe freundlichst drei Fragmente, von denen 
ich eines zu Diinnschliffen verarbeiten Hess. 
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Dieselben Hessen in einem Glase sehr zierliche Skelettchen er- 
kennen, wie sie als Entglasungsproducte in Frischschlacken haufig zu 
beobachten sind; mit ecbten Meteoriten ist keinerlei Aehnlichkeit vor- 
handen. 

Feuerkugel. Rudek (Rudki) 29. Janner 1881. 

Ueber dieses Meteor und einen damit angeblich verbundenen Stein- 
fall brachte der „Dziennik polski“ vora 1. Februar 1881 eine Notiz, 
in Folge deren ich mich an die Herren Professoren F. Kreutz und 
J. Niedzwiedzki in Lemberg um nahere Auskunft wandte. Pro¬ 
fessor F. Kreutz schrieb mir dariiber unter dem 11. Februar 1881: 

„Ueber den Meteoriten, der in der Nacht vom 29. v. M. in Rudki 
gesehen worden, hat der mit Naturerscheinungen nicht besonders ver- 
traute Correspondent des „Dziennik polski“ berichtet, dass um 11 Uhr 
Nachts am bstlichen Himmel drei ungeheure Sterne erschienen sind, 
welcbe sich rait grosser Geschwindigkeit zu einem einzigen Sterne von 
Sonnengrosse vereinigt haben. Dieser Stern sei mit Donnergetose und 
starker Lichtentwicklung auf die Erde gefallen. Nach dem Zeitraum, 
der zwischen der Lichterscheinung und dem Donner verflossen, urtheilt 
der Berichterstatter, dass das Meteor in einer Entfernung von mehreren 
Meilen von Rudek gefallen ist. Trotz eifrigen Nachforschens wurde der 
Punkt, wo der Stein gefallen, nicht eruirt. In Folge Ihrer Nachfrage 
habe ich an einen technischen Beamten in Rudek in dieser Angelegen- 
heit geschrieben und heute die Antwort erhalten, dass man in der 
Umgebung von Rudek keinen gefallenen Meteoriten gefunden hat.“ 

Der Bericht, welchen ich Herrn Professor J. Niedzwiedzki ver- 
danke, lautete (22. Februar 1881): 

„Alle meine Erkundigungen in Betreff des gemeldeten Meteoriten- 
falles haben mich tiberzeugt, dass wohl in der Gegend zwischen Lem¬ 
berg, Rudki und Przemysl ein glanzendes Meteor („Feuerkugel“) nieder* 
ging, es weiss aber Niemand mit Bestimmtheit anzugeben, ob es zur 
Erde fiel, umsoweniger auch, wo dies geschehen sei.“ 

Die vorstehenden Berichte machen es somit wahrscheinlich, dass 
es sich um die Erscheinung einer Feuerkugel gehandelt habe. 

Pseudometeorit. Troppau, 19. Juli 1881. 

Ueber diesen angeblichen Meteoritenfall gelangte eine Nachricht 
durch Herrn pensionirten Gymnasialprofessor Em. Urban in Troppau 
in Begleitung eines kleinen Splitters an den Director der k. k. geolo- 
gischen Reichsanstalt, Herrn Hofrath R. v. Hauer, welcher so giitig 
war, mir beides zuzustellen; tiber mein Ersuchen sandte Herr Professor 
Urban den Rest des Steines und den nachfolgenden Bericht (vom 
4. November 1881) tiber die Erscheinung: 

„Laut Mittheilung des Herrn Tischlermeisters Franz Gebauer 
ist am 19. Juli 1. J. gegen 7 Uhr Abends nach einem heftigen Kuall 
— „wie ein starker Pistolenschuss“ — auf das Dach seines Hauses 
(Troppau, Salzgasse 31) etwas niedergefallen; beim sofortigen Nach- 
suchen wurde von den zwei Sdhnen des Genannten (Edmund und Franz) 
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auf dem Steinpflaster vor dem Hause der — hier beifolgende — „Stein“ 
aufgef unden." 

Die Familie Gebauer wird von Herrn Professor Urban als 
eine vollkommen vertrauenswiirdige bezeichnet. 

Das eingesendete Stiick ist eine gewobnliche blasige Schlacke. 

Angoblicher Meteorit Castrop, Westphalen, 30. Juli 1881. 

Der „Dortmunder Zeitung" vom 3. August 1881 entnahm die 
^Nature", Nr. 618 Bd. 24, S. 427, 1881 eine Notiz, wonach ein am 
obgenannten Tage 8 h 15 m p. gefallener, 1 Meter tief in den Boden ge- 
drungener Meteo-rstein von 5 Pfund Gewicht sich im Besitze des Herrn 
Oberbergrathes W. Runge befinden solle. Ein an den genannten Herren 
gerichtetes Schreiben veranlasste denselben, mir folgende Mittheilung 
(vom 16. September 1881) freundlichst zukommen zu lassen: 

„.Beeile ich mich Ihnen ergebenst zu erwiedern, dass an 
der ganzen Geschichte vom Castroper Meteoriten kein wahres Wort ist. 

„Ich las die Nachricht vom 30. Juli datirt am 3. August, 
in den Dortmunder Zeitungen und batte bis dahin, also nacb funf Tagen, 
nichts erhalten; die Nachricht enthielt also mindestens schon in dieser 
Beziehung eine Unwahrheit, welche mir die Geschichte verdachtig 
machte; ferner war es mir sehr verdachtig, dass die Nachricht vom 
Castroper Meteoritenfall zuerst in einem Bielefelder Blatte, dem 
,Wachter‘, erschien, aus welchem sie die Dortmunder Blatter Uber- 
nahmen, wahrend Castrop ganz nahe bei Dortmund liegt; und drittens 
war es mir doch sehr verdachtig, dass nur ein einziger 2*5 Kilo 
schwerer Meteorit gefallen sein sollte; das war mir fur ein weithin 
leuchtendes Meteor zu wenig. 

„Kurz, ich wartete einige Tage ab; dann schrieb ich an die Biele¬ 
felder Zeitung, den ,Wachter‘, und ersuchte dieselbe, den betreffenden 
Referenten zu einer naheren Aeusserung uber den Ursprung der Sache 
zu veranlassen. Die Zeitung antwortete mir, dass sie den Referenten, 
den ich natiirlich nicht kenne, ersucht hatte, an mich zu schreiben; 
das hat derselbe aber bis jetzt nicht gethan. 

Dann habe ich die Ortspolizeibehorde in Bewegung gesetzt, und 
dieselbe schickte mir den Bericht des betreffenden Gensdarmen, der 
nach achttagigen Erkundigungen im ganzen Castroper Bezirk Niemand 
hatte finden konnen, der von der Sache etwas wusste." 

Es durfte demnach die ganze Nachricht, sowohl von der Erschei- 
nung des Meteores, als dem Fallen eines Steines eine Erfindung sein. 

Feuerkugel Vevey, Schweiz, 14. November 1881. 

Die in Wien erscheinende „Presse“ brachte im November 1881 
folgende Notiz: 

„(Ein Meteor stein.) In Vevey (Schweiz) fiel am 14. d. M. 
am hellen Tage ein grosser Meteorstein auf den Gerniisemarkt, wo er 
mit donnerahnlichem Gekrache zerplatzte, das tiber den See heriiber 
von den savoyischen Bergen wiederhallte." 

Jahrbuch d. k. k.geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 29 
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Aehnliches berichtet die „Nature“, Bd. 25, S. 88 (1881, 30. No¬ 
vember), nach einer Veveyer Correspondenz des Schweizer „Bund“, 
worin^ ausserdem Doch angegeben ist, dass das Meteor von einem 
Punkte des Hautler (?) gerade iiber den Bergen der savoyardiscben 
Seite des Last herzukommen schien, und dass der herabgefallene Stein 
gross genug war, um ein Haus, auf das er gefallen ware, zu zer- 
triimmern. 

Ueber meine Erkundigung scbrieb mir Herr Professor Gustave 
Bey, Director des Museums in Vevey am 28. November 1881: 

„Le 14 nov. a 4 heures du matin on a effectivement apergu un 
bolide, et un peu plus tard une detonation s’est faite entendre, mais 
ou Texplosion a-t-elle eu lieu, c’est ce que tous ignorent.“ 

Herrn Professor Carl Vogt verdanke ich iiber denselben Gegen- 
stand die nacbfolgende Mittheilung vom 3. December 1881: 

„Ich erhalte soeben vom Regierungsprasidenten des Cantons Waadt 
folgende Nachricht auf meine Anfrage: ,Informations prises, il n’est 
rien tombe a Vevey — on a bien entendu une detonation tres forte, mais 
rien de plus.‘ Auch zwei meiner Collegen an der Akademie in Lau¬ 
sanne, die ich bier befragte, wussten nichts von einem Meteorsteinfalle 
in Vevey.“ 

Somit reducirtsich die Erscheinung auf eine detonirende Feuerkugel. 

Meteor Skaufs, Ober-Engadin, 31. J^nner 1882. 

Nach einem Berichte des „Naturforscher“ vom 4. Marz 1882, Bd. 15, 
Seite 87, sollte am genannten Tage zwischen 2 und 3 Uhr Nachmit- 
tags bei hellem Sonnenschein ein Meteor am Uettliberge bei Zurich, zu 
Einsiedeln und St. Gallen gesehen worden und mit starker Detonation 
bei Skaufs, Canton Graubundten, gefallen sein. 

Auf meine Anfrage theilte mir Herr Professor Kenngott in 
Zurich freundlichst Folgendes mit (unter dem 15. Marz 1882): 

„Auf Ihre Anfrage vom 7. d. M. wegen des bei Skaufs in Ober- 
Engadin, Bezirk Maloggia, gefallen sein sollenden Meteoriten kann ich 
Ihnen mittheilen, dass kein Meteorit aufgefunden worden ist. Man 
hatte wohl ein Meteor an verschiedenen Orten gesehen, und glaubte 
auch, dass dasselbe auf der Alpe Griatschouls niedergefalleii sei (etwa 
zwei Stunden oberhalb Skaufs), doch ist dies nur eine vermuthliche An- 
gabe. Herr Professor Heim hatte noch die Gtite, an Herrn Professor 
Brugger in Chur zu schreiben, doch dieser wusste auch nichts von 
irgend einem Funde.“ 

Und Herr Professor Carl Vogt schrieb mir (17. Marz 1882): 
„Das Meteor von Einsiedeln, Skaufs etc. gehdrt zur Kategorie 

derer von Vevey. Man hat wohl die Feuerkugel gesehen, aber von 
einem Fall derselben und vom Auffinden von Meteoriten ist nichts 
bekannt geworden.^ 

Sonach scheint nur ein Meteor gesehen worden zu sein. 

Mirotsch Planina, Ost-Serbien 3., 16. Oder 21. Februar 1882. 

44^ 30' N., 22® 20' 0. 

„Nature“, Bd. 25, S. 471 vom 16. Marz 1882 berichtet: „A large 
Meteorite fell at Mirotch Planina (Eastern Servia), on February 21 last.“ 
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Ueber Anfragen; welche Herr Director Doll und ich nach Belgrad 
richteten, gelangte an ersteren ein an Herrn Rafael Hofmann 
gerichteter Bericht des Herrn Felix Hofmann, Bergwerksdirectors, 
welchem ich Folgendes entnehme: 

„Blos ein Telegramm aus Golubacz (vis-a-vis Moldova) gab uns 
im Februar Nachricht von einem angeblichen Meteoritenfall, welcher 
Nachricht auf die daraufhin erfolgten amtlichen Anfragen keinerlei be- 
stimmte nahere Angaben folgten. Angeregt durch Dein Schreiben vom 
22. d. M. und eines des Herrn Brezina an Dr. Pancic warden 
neuerdings amtliche Recherchen angestellt, auf welche heute vom Ca- 
pitanate Golubacz und Kluc (in letzteren Bezirk fallt die Miroc planina) 
die Berichte einliefen. Der Bezirksvorstand des Golubaczer Bezirkes 
berichtet: ,Am 3./15. Februar Vormittags 10^4 Uhr, sei er imDobraer (vis- 
a vis Drenkova-Szipinya) Gebirge gewesen, wo er bei ruhigem, sonnigem 
Wetter einen Meteorfall beobachtet babe. Das Meteor kam von Ungarn 
und schlug eine bstliche Richtung ein, er hdrte drei sehr starke kanonen- 
schlagahnliche Detonationen von starkem, prasselnden Gerausche gefolgt, 
sowie nach der ersten Detonation eine staubahnliche Wolke entstand, 
welche bald wieder sich aufloste, und meint, der Meteoritenregen sei 
in der Miroc planina und in dem Majdanpecker Gebirge niedergefallen, 
(offenbar besitzt dieser Mann, welcher erst seit kurzer Zeit aus dem 
Suden des Landes in diese Gegend versetzt wurde, keine Ortskenntniss). 
Er meint, von seinem Standpunkte aus ware die Oertlichkeit, wo der 
Meteoritenfall niederging, 10—15 Kilometer entfernt gewesen; der- 
selbe berichtet weiter, er hatte alle Leute, welche zur selben Zeit sich 
im Gebirge dieser Gegend befanden, vernommen, und selbe bestatigen, 
die gleichen Beobachtungen gemacht zu haben; auch sagten zwei Hirten 
aus: ,von ihrem Standorte aus (Bolyetiner Gebirge) schien es, als ob 
das Niederfallen des Meteoriten ebenfalls 2—3 Stunden (a 5 Kilometer) 
entfernt gewesen sein miisste, aber in siidlicher Richtung.‘ Gefunden 
hat bis jetzt niemand ein Stiick dieses Meteoriten, trotzdem der Auftrag 
ertheilt wurde, danach zu suchen. 

Der Klucer (Kadovaer) Bezirksvorstand jedoch meldet ganz kurz: 
,Niemand der Bewohner und Umwohner der Miroc planina beob- 
achtete ein derartiges Naturereigniss.‘“ 

Und ein anderer, Herrn Dir. Doll zugekommener Bericht (des 
Herrn Theodor Ritter von Stefanovie, ddto. Belgrad 15. April 
1882) besagt: 

„Auf Grand der zuverlassigsten, dem Ministerium des Innern zu- 
gekommenen Nachrichten kann ich Ew. Wohlgeboren die Versicherung 
geben, dass zwar in der Gegend von Doljni Milanovac (an der Donau) 
und Golubacz ein donnerartiges Getbse gehdrt wurde, die Ursache des- 
selben jedoch bisher nicht constatirt werden konnte. Es warden auf 
Veranlassung der Behorde genaue Nachforschungen gepflogen iiber einen 
etwaigen Meteoritenfall, doch ergaben dieselben absolut keine Resul- 
tate. Jenes donnerartige Getbse wurde — wie constatirt ist — anfangs 
Februar gehbrt, und diirfte dasselbe demnach mit dem FalJ von Mocs 
in Siebenburgen in einiger Verbindung stehen.^ 

Der Fall von Mocs fand am 3. Februar Nachmittags Uhr 
statt; die Richtung desselben war eine sUdbstliche; nachdem Mocs im 

29* 
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NNO. der Miroc planina liegt, so mochte es allerdings scheineo, dass 
das Meteor aus Ungarn komme und nach Osten gehe; es bliebe dann 
noch die Verschiedenheit der Tagesstunde (IOV4 Uhr Vormittags und 
3Vs Uhr Nachmittags) und des Tages iibrig, welche jedoch mbglicher- 
weise auf einem Irrthume beruhen konnten. 

Feuerkugel, Rom, 21. Juli 1882. 

„Gazetta d’Italia“, Samstag22. Juli 1882 und Sonntag 23. Juli 1882. 

Pater Ferrari gibt in letzterer Nummer an, dass innerhalb des 
Vaticans kein Meteorit gefallen sei, meint aber, dass das Platzen der 
Feuerkugel und der Meteoritenfall „in aperta campagna^ stattgefunden 
haben diirfte. 

Finer freundlichen brieflichen Mittheilung des Herrn Professors 
J. Striiver entnehme ich folgende Nachricht: 

„Allerdings wurde ein gewaltiger Knall gehort, und man sprach 
auch von einer Feuerkugel; mein Diener jedoch, den ich ausschickte, 
urn in der Gegend nach gefallenen Steinen zu forschen, kehrte mit der 
Nachricht zuriick, dass die Bauern und Hirten der Campagna uber- 
haupt nichts von der Erscheinung wahrgenommen batten. “ 

Glogovacz bei Arad, Ungarn, 17. Janner 1883. 

46® 9^ N. 21® 22'. 0. 

„Neue Temesvarer Zeitung“. 
„Wiener Allgemeine Zeitung“, Nr. 692 vom 31. Janner 1882. 

Das Meteor soil nach vorstehenden Berichten in einen Wasser- 
graben zwischen den Wachterhausern 6 und 7 der Siebenbiirger Eisen- 
bahn gefallen sein und ein anderthalb Meter breites Loch in das vier 
Zoll dicke Eis geschlagen haben. 

Durch freundliche Vermittlung des Herrn Directors E. Doll er- 
hielt ich Abschrift von einem an Se. Excellenz den Herrn Feldzeug- 
meister Anton Freiherrn v. Scudier gerichteten Briefe, ddto. 23. Fe- 
bruar 1882, Arad, worin es heisst: 

„Der Vicegespan konnte keine weitere Auskunft ertheilen, als 
dass der Stein ins Wasser gefallen sei. Die mundliche Erkundigung in 
Glogovacz brachte zutage, dass der Notar nichts zu sagen wusste. 
Der Stationschef war Zeuge des Vorfalles. Er war mit seinen zwei 
Gehilfen am 17. Janner des Abends nach 8 Uhr vor dem Stations- 
gebaude, den Siebenbiirger Zug erwartend, als sie eine blaugelb blitzende 
Flamme niederfahren sahen. Des andern Tages Friih seien sie auf- 
gebrochen, um die Sache zu verfolgen und haben zwischen dem 6. und 
7. Wachterhaus (genauer zwischen der 5. und 6. Telegraphenstange 
vom 6. Wachterhause gegen Gyorok), in einer grosseu, durch laugere 
Zeit des Jahres bestehenden Lacke, 36 Schritte nordlich des Bahn- 
korpers ein grosses Loch in der Eisdecke und strahlenformig von da 
auslaufende, bedeutende Spriinge in der Eisdecke gefunden. „Er habe 
schon von Meteorsteinen gelesen und sich einen solchen in der gestrigen 
Erscheinung eiklart. “ Mit Stangen in dem circa Meter tiefen Wasser 
suchend, habe er eine locale Vertiefung im Schlamme, doch natiirlich 
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Eoch keinen harten Gegerstand verspurt. Die Stange habe er zur 
WiederkenEUDg der Stelle zuiiickgelassen und werde der „Kdlicy Etlet“ 
(ein junger Yerein Arads fur Kunst und Wissenschaft) nach Austrocknung 
des Tumpels, im Juli etwa, an die Ausgrabung schreiten, falls diese 
bei dem tiefer zu gewartigenden Grundwasser mdglich ist.“ 

Der Schreiber macht noch die Bemerkung, dass der Stationschef, 
ein einfacher Naturmenscb, mehr Vertrauen verdient, als der Apotheker 
des Ortes, der auch noch jung, aber phantasievoll sei, so z. B. theilte 
er dem Schreiber mit, dass an der Einbruchsstelle „OzoDgeruch ver- 
spurt“ worden sei. 

Pseudometeorit Iserlohn, Westphalen, 1. Februar 1883. 

Nach der „Leipziger Illustrirten Zeitung“. 
Der Herr geheime Oberbergrath VV. Bunge, an welchen ich 

mich bezuglich dieses Falles wandte, veranlasste freundlichst Herrn 
Bergrath v. Brunn, in der Sache Erhebungen zu pflegen, welche Fol- 
gendes ergaben: 

„Der Schreiner Muller“ (in Iserlohn) „hat Abends 7 Uhr vor dem 
Fenster seines Wohnhauses aus den Stein in schrager Bichtung von 
Stiden her herabkommen und etwa 10 Schrite von seinem Hause ent- 
fernt im Garten des Tischlers Keitmann niederfallen gesehen. Der 
in der Nachbarschaft wohnende Schmied Heitmann, welcher gerade 
sein Haus verlassen hatte und, urn eine Ecke biegend, in den Keit- 
mann’schen Garten kam, will ihn in der Dunkelheit als gliihende 
Masse auf der Erde liegend gesehen haben und hat ihn am folgenden 
Morgen gefunden. Er habe bier auf dem gefrorenen Boden gelegen, 
in dem er durch das Fallen eine kleine muldenartige Einsenkung ge- 
bildet hatte, ungefahr wie wenn man mit der Hacke des Stiefels in 
den Erdboden driickt. Das Gras, womit der Erdboden bewachsen war, 
sei schwarz gesengt gewesen, wie wenn ein kleines Feuer an dieser 
Stelle gebrannt hatte. Die Leute machten auf mich einen vollkommen 
glaubwurdigen Eindruck, so dass ich einen Schwindel von ihrer Seite 
nicht fiir wahrscheinlich halte. Dagegen ist es wohl mdglich, dass sie 
selbst sich getauscht haben. Muller hat vielleicht ein Meteor fallen 
gesehen, hat sich aber in der Stelle geirrt, wo es zur Erde gekommen 
ist und Heitmann hat mdglicherweise einen Lichtschein auf dem 
Erdboden erblickt und fiir einen leuchtenden Kdrper angesehen und 
halt nun einen Stein (Schlacke) von etwas aussergewdhnlichem Ansehen, 
welcher schon vorher dort gelegen hat und auf den er erst spater auf- 
merksam geworden ist, fiir den Meteorstein. Auffallend ist mir nament- 
lich, dass derselbe nicht tiefer in den Erdboden eingedrungen sein 
sollte. Derselbe war nach Angabe der Leute damals circa ein Zoll 
tief gefroren; diese Frostschichte hatte der Stein meiner Ansicht nach 
durchschlagen und in die lockere Ackererde eindringen miissen. Das 
Aufschlagen auf den Erdboden hat Niemand gehdrt, weder Muller, 
welcher sich allerdings in seinem Zimmer befand, noch Heitmann, 
welcher im Momente des Aufschlagens gerade urn die Ecke bog und 
etwa 8 bis 10 Schrite von der betreffenden Stelle entfernt sein mochte. 

Der Stein soil die Grdsse eines Ganseeies haben und 170 Gramm 
wiegen.“ 
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Das gefandeue Stlick wurde vom Mineralienhaudler Herrn 
H. Kemna in Gottingen erworben und Herrn Professor Dr. C. Klein 
dortselbst zum Kaufe angetragen; letzterer theilte mir uber meine 
Anfrage freundlichst mil, dass das Stuck „mit den Schlacken der (Iser- 
lohner) Nickelhutte genau ubereinstimmt.“ 

Sonach reducirt sich die Erscheinung auf ein Meteor. 

Pseudometeorit Madonna della Guarda 1883. 

Frau Hofrathin v. Duchek erhielt unter der Bezeichnung „Pierre 
tombee a Madonna della Guarda, Cap verde, pres de San Remo, 1883“ 
eine flachgedriickte, schalig aufgebaute Sandsteinlinse von l b Centi¬ 
meter grdsstem Durchmesser und 4 Centimeter Dicke, welcbe sie dem 
Hofkabinet fur die Sammlung von Pseudometeoriten als Geschenk 
uberliess. 

Meteoritenfall und Pseudometeorit Smidar, 23. Marz 1883. 

Ebenfalls als Geschenk der Frau Hofrathin v. Duchek erhielt 
unsere Sammlung einen Pseudometeoriten, welcher in Begleitung des 
nachstehend abgedruckten Protokolles an dieselbe gelangt war. 

Protokoll 
aufgGnommen am 13. April 1883 behufs ausfiibrliclier Beschreibung liber den Fund 
des am 23. Marz 1883 in Bdhmen in der Nahe der Stadt Smidar herabgefallenen 

Meteorsteines. 

Gegenstand. 

Der Finder des vermeintlichen Meteorsteines, Herr Johann Zu* 
baty, erzahlt Folgendes: 

Das Geriicht von einem herabgefallenen Meteorsteine verbreitete 
sich blitzesschnell in unserer Stadt, und ich nahm mir vor, keine Muhe 
zu scheuen, um den vermeintlichen Meteorstein zu finden. 

Ich suchte deshalb den Augenzeugen dieser Erscheinung, Herrn 
Wzl. Kraj, auf und Hess mir (auf demselben Punkte stehend wie der 
Beobachter zur selben Zeit selbst) die Richtung, in der sich der 
herabgefallene Meteorstein bewogen hat, genau beschreiben. 

Derselbe theilte mir auch alles, was auf die Erscheinung Bezug 
hatte, bereitwilligst mit, und gebe hier seine eigenen Worte wieder, 
wie folgt: 

Am Charfreitag (den 23. Marz 1883) bin ich zeitlicher wie ge- 
wdhnlich (circa nach der fiinften Morgenstunde) aufgestanden, ging auf 
den Hof, um mich der alten Sitte gemass unter freiem Himrnel zu 
waschen. 

Indem ich das Firmament beobachtete, sah ich pldtzlich in nord- 
westlicher Richtung einen lichten, fortwahrend gegen Horizont sich 
neigenden und hinter sich einen lichten Streifen lassenden Kdrper fallen. 

In dem Momente hdrte ich ein ganz eigenthilmliches Zischen in 
der Luft, dem gleich ein dumpfer Schlag folgte. 

Die Entfernung zwischen dem Wohnhause und der Stelle, wo der 
Stein gefunden worden ist, schatzte der Beobachter auf ca. 150 Schritte. 
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In Folge dieser glaubwurdigen Mittheilung fing ich an, in der be- 
zeichneten Richtung zu suchen, und nachdem ich einige Tage rastlos 
gesucht, gluckte es mir, zwar in der angegebenen Richtung, jedoch 
aber in einer Entfernung von 500'Schritten (vom Hause des Beob- 
achters gemessen), ein faustgrosses Stuck steinichten Kdrper zu finden, 
der sich durch seine auffallig grosse Schwere auszeichnete. 

Der Boden am Fundorte war im Herbst gelockerte Ackererde, 
derzeit sehr feucht und durch anhaltend kleine Froste auf einige Centi¬ 
meter tief gefroren. 

Der gefundeue Stein war zur Halfte in den Boden vergraben, die 
Erde um den Stein herum circa 150 bis 200 Millimeter mit einem 
leichten, strahlformigen Metallanflug (wie man es nach Abfeuern eines 
Zundhiitchens zu sehen pflegt) umgeben. 

Alle Anzeichen deuten auf einen sehr starken Anprall hin. Der 
Stein selbst war angefroren. 

In den nachstfolgenden Tagen gelang es mir, in der bekannten 
Richtung in einem Kreise von circa 80 Schritten noch andere drei Steine 
zu finden, die dem erstgefundenem sehr ahnlich waren, und beinahe 
dasselbe Gewicht batten. 

Das Gewicht der gefundenen Steine war wie folgt: 

1 Stuck 1100 Gramm 
1 . 780 „ 
1 . 350 „ 

^ _1 » 760 „ 
Zusammen . 4 Stuck 2990 Gramm. 

Hiemit wird das Protokoll geschlossen und durch eigenhandige 
Unterschriften beglaubigt. 

Smidar, am 13. April 1883. 

Johann Zubaty m. p. Wenzel Kraj. 

Es scheint nach dem Vorstehenden, dass in der That zur ange¬ 
gebenen Zeit ein Meteoritenfall stattgefunden habe; der aufgefundene 
Gegenstand ist jedoch eine Hochofenschlacke, wie solche sehr haufig 
als Meteorsteine eingesendet werden. 

V 

Herr Professor Zujovic sendet mir freundlichst die folgenden No- 
tizen liber in Serbien gesehene Meteore: 

Feuerkugel Raca 14./26. October 1849. 

Herr Professor Pancic befand sich am genannten Tage in 
Raca, Kreis Kragujevac, Serbien, als am spaten Abend ein Bolid von 
Mondgrosse im N. 0. Theile des Himmels erschien und sich in mehrere 
glanzende Stticke zertheilte, ohne einen Knall horen zu lassen. 

Meteorfall Ramaca 2./14. Mai 1852. 

Am genannten Tage horte man in Ramaca unter Mt. Rudnik bei 
ganz heiterem Himmel ein Donnern jenseits des Mt. Rudnik „ganz 
ahnlich jenem, wie wenn heisse Steine auf die Erde fallen"; so sagten 
dem Herrn Pancic die Bauern, denen das Phanomen bekannt zu 
sein schien. 
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Meteor Pozarevac 3./15. October 1877. 

Um 1 Uhr Morgens bemerkte Herr Dr. Jasnewski aus Po2a- 
revac einen glanzenden faustgrossen Bolid mit weisser Wolke umgeben, 
der sicb von NW nach SO bewegte und einen leuchtenden, blaulichen, 
zuerst geraden, dann gebogenen Schweif hinter sich zuriickliess. Der 
Bolid schien von einem zweiten parallelen Meteor begleitet zu sein. 

Meteor Jastrebac Anfang Marz 1884. 

Eine der vorigen ahnliche Ersclieinung hat man zur angegebenen 
Zeit am Mt. Jastrebac aus Kru^evac beobachtet. 

Alle Untersuchungen nach den zugehorigen Meteormassen waren 
fruchtlos. 

In Gniza hat man Eisen- und bei Pozarevac Gesteinsmassen 
gefunden, die man als meteorisch betrachtete, die sich aber als tellu- 
risch erwiesen haben. 

Uebersicht des petrographischen Systemes. 
I 

I. Steinmeteoriten. 

A. Eisenarme Steine ohne runde Chondren. 

1. Eakrit (Eu). Constantinop el, Staunern, Saintonge, Juvinas. 
2. Sliergottit (She). Umjhiawar. 
3. HoTvardit (Ho). Sankt Nicolas, Liiotolaks, Nobleboro, Jasly, La Vivionnere, 

Petersburg, Frankfort, Pawlowka, 
4. Bastit (Bn). Bustee. 
5. Chladuit (Chi). Bishopville, Manegaon, Shalka, Ibbenbiibren. 
6. Kodit (Ro). Manbboom, Roda. 
7. Chassignit (Cha). Chassigny. 

B. Chondrite. 

8. Chondrit, howarditisch (Cii). Siena, Borgo San Donino, Harrison Co., Kraben- 
berg, Waconda, Sitatbali, Mauritius. 

9. Chondrit, weiss, aderiifrei (Cw). Mauerkircheu, Jigalowka, High Possil, Ha¬ 
cienda de Bocas, Mooradabad, Alexejewka, Zaborzika, Angers, Mordvinovka, 
Drake Creek, Forsyth, Mascombes, Slobodka Partsch, Montlivault, Pusinsko 
Selo, Monte Milone, Kaande, Kusiali, Tourinnes la Grosse, Dolgowoli, Senhadja, 
Cabezzo de Mayo, La Becasse, Pennyman’s siding. 

10. Chondrit, weiss, geadert (Cwa). Luce, Wold Cottage, Asco, Lissa, Kikino, 
Kuleschowka, Politz, Allahabad, Honolulu, Aumieres, Killeter, Schonenberg, 
Hartford, Castine, Schie, Girgenti, Scheikahr Stattau, Sanguis, Dhulia, Kalumbi, 
Grossliebenthal, Mocs. 

11. Chondrit, weiss, breccien'ahnlich (Cwh). Staartje, Bandoug, Vavilovka. 
12. Chondrit, intermediar (Ci). Schellin, Mhow, Deal, Charwallas, Macao, Favars, 

Kheragur, New Concord, Dhurmsala, Canellas, Motta di Conti, Rakowka, Saint 
Caprais, Alfianello. 

13. Chondrit intermediar, geadert (Cia). Salles, Berlanguillas, Agen, Durala, 
Vouille, Chateau Renard, Le Pressoir, Nerft, Dandapur. 

14. Chondrit, intermedi'ar, breccienhhnlich (Cih). Luponnas, Laigle, Pulsora, 
Shytal. 

15. Chondrit, gran (Cg). Ploschkowitz, Bjelaja Zerkow, Seres, Botschetschki, 
Tounkin, Nanjemoy, Blansko, Gross Divina, Esnandes, Kaee, Duruma, Gnarren- 
burg, Avilez, Parnallee, Butsura, Knyahinya, Cynthiana. 
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16. Chondrit, grau, geadert (Cga). Barbotan, Saurette, Darmstadt, Doroninsk, 
Mooresfort, Cliarsonville, Toulouse, Limerick, Lasdany, Kadonah, Umbala, Zno- 
row, Okniny, Aldsworth, Griineberg, Monroe, Fekete, Veresegyhaza, Kakowa, 
Alessandria, Udipi, Pultusk, Slavetic, Danville, Oczeretna, Kerilis, Hungen, 
Cronstadt. 

17. Chondrit, grau, breccieiiahnlich (Cgb). Krawin, Sena, Cliantonnay, Akbur- 
poor, Chandakapoor, Cereseto, Assam, Quingay, Nulles, Molina, Mexico, Iron 
bannock Creek, Mouza Kboorna, Saint Mesmin, Elgueras, Saonlod, Castalia, 
Homestead, Stalldalen. 

18. Chondrit Orvinit, hreccienahnlich (Co). Orvinio. 
19. Chondrit Tadjerit (Ct). Tadjera. 
20. Chondrit, schwarz (Cs). Kenazzo, Mikenskoi, Goalpara, Dyalpur, Sevrukof. . 
21. Kohliger Chondrit (K). Alais, Belmont, Cold Bokkeveld, Kaba, Orgueil, Nagaya. 
22. KUgelchenehondrit (Cc). Albareto, Wittmess, Benares, Timoscbin, Slobodka, 

La Baffe, Praskoles, Krasnoj Ugol, Pine Bluff, Utrecht, Yatoor, Borkut, Tren- 
zano, Quenggouk, Aussun, Gopalpur, Muddoor, Hessle, Searsmont, Lance, Ihung, 
Zsadany, Judesegeri, Rochester, Sarbanovac, Tieschitz, Gnadenfrei. 

23. Kiigelchenchondrit, geadert (Cca). WerchneTschirskaja, Saint Denis Westrem, 
Sikkensaare. 

24. KUgelchenehondrit, hreccienahnlich (Cch). Weston, Gutersloh, Heredia. 
25. KUgelchenctondrit Oran^-it (Cco). Ornans, Warrenton. 
26. Chondrit, krystallinisch (Cb). Erxleben, Richmond, Simbirsk Partsch, Klein 

Wenden, Cerro Cosima, Mainz, Segowlee, Stawropol, Menow, Pillistfer, Vernon 
Co, Dundrum, Pokra, Daniels Kuil, Motecka nugla, Kernouve, Tjabe, Lumpkin, 
Khairpur. 

27. Chondrit, krystallinisch, hreccienahnlich (Ckh). Ensisheim. 

C. Uebergange zii den Eisen. 

28. Mesosiderit (M). Hainholz, Newton Co., Sierra de Chaco, Estherville, Karand 
29. Lodranit (Lo). Xodran. 

II. Eisenmeteoriten. 

D. Siderolit. 

30. Siderophyr (S). Steinbach. 
31. Pallasit (P). Medwedewa, Imilac, Albacher Miihle, Rokicky, Port Oxford, 

Campo del Pucara. 

E. Oktaedrische Eisen. 

a) Feinste Lamellen. 

32. Bntlergroppe (Ofhu). Butler. 
33. Knoxvillegruppe (Ofkn). Knoxville. 
84. Werchne Dnieprowskgruppe (Ofw). Werchne Dnieprowsk. 

h) Feine Lamellen. 

35. Tictoriagruppe (Ofv). Victoria. 
36. Pramhanangruppe (Ofpr). Prambanan. 
37. Charlottegruppe (Ofch). Charlotte, Putnam, Lbwenfluss, Lagrange, Russel 

Gulch. 
38. Jewell Hillgrnppe (Ofj). Jewell Hill. 
39. Obernkirchengroppe (Ofo). Obernkirchen. 
40. Hraschinagrnppe (Ofh). Elbogen, Hraschina, Bairds Farm, Dellys, Bear Creek. 
41. Smithmountaingrnppe (Ofs). Smith Mountain. 
42. Madocgruppe (Ofm). Madoc. 
43. Cambriagrnppe (Ofc). Cambria, San Francisco del Mesquital. 

c) Mittlere Lamellen. 

44. Morfreesborogruppe (Omni). Cross Timbers, Murfreesboro, Werchne Udinsk. 
45. Toliicagruppe (Omto). Toluca, Lenarto, Guilford, Coopertown. 

.Tahrbuch d. k. k. s^eol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 30 
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46. Schwetzgruppe (0ms). Schwetz. 
47. Emmetsbnrggruppe (Ome'. Emmetsburg. 
48. Stauntongrnppe (Omst). Orange River, Staunton, Dalton. 
49. Trentongruppe (Omtr). Burlington, Petropawlowsk, Jaekson Co, Trenton, 

Wooster, Colorado, Francfort, Juncal, Rowton. 
50. La Calllegrnppe (0ml). La Caille, Charcas, Misteca, Rancho de la Pila, Coney 

Fork, Seneca, Ruff’s Mountain, Denton, Fort Pierre, Marshall Co., Atar-ama 
Bolivia, Chulafinnee. 

51. Netschaevogriipfe (Omn). Netschaevo. 

d) Grobe Lamelhn. 

52. Bemdegogruppe (Ogb). Bemdego, Bohumilitz, Black Mountain, Cosby’s Creek, 
Tabarz, Casey Co. 

53. Craiibourncgruppc (Oge). Cranbourne. 
54. Arvagruppe (Oga). Wichita Co., Magura, Caryfort, Sarepta, Missouri, Duel Hill. 

e) Grobste LamelUn. 

55. Seeliisgengruppe (Ogse). Seelasgen. 

f j Olctaedrische bi'ecciendlmliche Eisen. 

56. Nelsongruppe (Obn). Union Co., Nelson Co. 
57. Zacatecasgruppe (Obz). Zacatecas. 
58. Barrancagriippe (Obb). Barranca bianca. 
59. Deesagrappe (Obd). Sierra di Deesa. 

F. Hexaedrische Eisen. 

60. Zwilliiigslamellen (H). Lime Creek, Coahuila, Canada de Hierro, Braunau. 
Morgan Co., Pittsburg, Dacotah, Auburn, Nenntmann dorf. Lick Creek, Hex 
River Mounts. 

61. Capeisengruppc (Hca). Capeisen, Babb’s Mill, Smithland Oktibbeha Co, Ko¬ 
komo, Iquique. 

62 Chestervillegruppe. (Heh). Chesterville, Salt River. 

G. Dichte Eisen. 

63. Basgatagruppe (Dr). Rasgata. 
64. Siratikgruppe (Bs). Siratik, Campo del Cielo. 
65. Fleckige Eisen (Bf). Newstead, Scriba, Sanct Augustine’s Bay, Carleton Tucson, 

Nedagolla. 
66. Bichte Eisen (B). Hacienda Concepcion, Disko Eiland, Sowallik, Nauheim, 

Walker Co., Tarapaca, Botetourt, Wohler, Tucson Ainsa, Santa Catarina. 
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Cronologische Liste der in Sammiungen aufbewahrten Meteoriten. 
^ la'eudc Niimmer (Colomic 1) bezieht sicli auf die in unserer Sammlimg vertretenen Localitaten, ebenso 
iuTamm ausgedriickte Gewichtsangabe des Hauptexemplars (Colonne 10) iind das Gepammtgewicht (Col. 11). 
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London Paris 

-i nrahistorisch ' Anderson, Little Miami, Ham. Co., Ohio, U. S. P 39*^20 N 8442 W niW 

■1 1 tl gefimden 1751 Steinbach b.Johanngeorgenst., Sachs. 50 25 N 12 40 0 805 1204 120.128 — 

18471 Rittersgriin bei Sebwarzenb., Sachs.? s 50 29 N 12 48 0 1342 1815 127 96 
1861 ■ Breitenbach, Flatten, Bohmen 50 23 N 12 46 0 64 64 129 95 

•ill j ? gefimden Eibogen, Bohm. (D. verw. Burggraf) Ofh 50 12N 12 44 0 79226 79426 8 27 
:V1 2 Nov. 16 1 I2V.1P Ensisheim, Sundgau, Oberelsass . • Ckb 47 51N 7 22 0 422 658 137 271 
4I1 ) ? bekannt La Caille, Grasse, Var, Frankreich • 0ml 43 47 N 6 43 0 144 340 22 29 

8 Jimi 119-21 Vago, Caldiero, Yerona, Italien . • Steio 45 25 N 11 8 0 uiW — — 107 
5 Apr. 11 4p Schellin, Garz, Stargard, Pommern Ci 53 20 N 15 0 0 2 2 138 — 

^;li 3 Jimi, 22 Ploschkowitz, Beichstadt, Bohmen •; Cg 50 41 N 14 39 0 3 3 139 — 

-1 0 circa Ogi, Koshito, Japan.•, stein — — niW — 367 — 

, 1 9 gefunden Medwedewa, Krasnoj., Sib., Pallaseis- p 55 30 N 92 0 0 2509 3455 121 91 
-1 1 Mai 26 6p Hraschina, Agram, Croatien . . Ofh 46 6N 16 20 0 39185 39245 1 22 
!l ! 3 Juli 3 8p Krawin hei Plan, Tabor, Bohmen • Cgb 49 21N 14 43 0 2789 4063 140 255 
’) 1 3 Sent 7 Ip Luponnas, Ain, Frankreich .... Cib 46 14 N 4 59 0 78 84 141 124 
I 1 3 bekannt 1 Siratik, Senegal, Westafrika . . Ds 14 ON 11 OW 223 491 121 83 
2 1 6 Juli IMitte 5p Albareto, Modena, Italien . . . . Cc 44 41N 10 57 0 13 13 142 139 
3 1 8 Sept. 13 P Luce, Sarthe, Frankreich . . . . Cwa 47 52 N 0 30 0 146 166 143 176 
41 8 Nov. 20 4p Mauerkirchen, Bayern, jetzt Oberost. Cw 48 12N 13 7 0 417 588 144 177 
5 1 31N0V. 17 12a Sena, Sigena, Aragonien, Spanien . Cgb 41 36 N 0 0 0 24 4 — 168,264 
(3 1 13 gefunc en Campo del Cielo, Otnmpa, Tucumau, Argent. Ds 25 30 S 61 OW 344 417 2 11 
-1’ 34 Sierrii blanca, Durango. Mexiko . . Om 27 15N 105 4W niW — 4 — 

al 34 Ixtiahuaca, Toluca, Mexiko . . \ nmtn 19 37 N 99 34 W 221 221 3 
1 0^^ 

b Xiquipilco, Toluca, Mexiko . . J UllllU 
— — 36210 58853 — 

8: 34 )) Bemdego, Bahia, Brasilien . . . . Ogb 10 20 s 40 low 1935 2322 5 85 
9; 34 Hacienda Concepcion, Chihualiua, Mexiko. D 28 36 N 106 12 W 1 1 — — 

10; 35 Feb. 2 V4 P Wittmess, Eichstadt Bayern . . . Cc 48 52 N 11 10 0 122 128 145 178 
ii 37 Oct. 13 3p Jigaiowka, Bobrik, Charkow, Biissl. Cw 50 17 N 35 10 0 2 2 146 108 
i2 10 Juli 24 9p Baibotan, Landes. Frankreich . . Cga 43 57 N 0 4 0 344 618 147 140 
23 92 bekannt Zacatecas, Mexiko. Obz 22 51 N 102 OW 1429 2007 6 24 
24 93 gefimden Capland, Siidafrika. Hca 34 OS 27 30 0 598 947 7 12 
25 94 Jimi 16 7p Siena, Liicignan d’Asso, Tosc., Ital. Ch 43 7N 11 36 0 106 192 148 256 
26 95 Dec 13 6',2? 

Wold Cottage, Yorkshire, England . Cwa 54 9N 0 24 W 65 102 149 179 
27 97 Jan. 4 Bjelaja Zerkow, Ukraine, Kiew, Russl. Cg 49 50 N 30 6 0 118 118 150 245 
28 98 Marz 8-12 6p Salles, Villefranche, Rhone, Frankr. Cia 46 3N 4 37 0 291 333 151 125 
29 98 Dec. 13 8p Benares, Krakhut, Ostindien . . . Cc 25 38N 83 0 0 559 662 152 141 
iO 90 gefunden Imiiac, Atacama, Siidamerika . . . P 23 59 S 69 34 W 2895 3687 124 92 
U 92 5) Albacher Muhle, Bitburg, Niederrhein P 49 59 N 6 30 0 78 109 10 84 
32 93 Apr. 26 IP Laigle, Normandie, I’Orne, Frankr. . Cib 48 45 N 0 38 0 1504 4054 153 142 
53 93 Oct. 8 10a Saurette, Apt, Yaucluse, Frankreich Cga 43 52 N 5 23 0 297 297 154 109 
34 93 Dec. 13 10'.a Sankt Nicolas, Massing, Bayern . . Ho 48 27 N 12 36 0 2 2 155 180| 
35 94 bekannt Charcas, San Louis Potosi, Mexiko . Oml 23 12 N 100 28 W 106 106 86 25 
36 94 Misteca, Oaxaca, Mexiko . . . . 0ml 16 -i5N 97 4W 764 1001 26 34! 
37 94 gefunden Rancho de la Pila, Durango, Mexiko Oml 24 12 N 103 56 W 578 790 9,366 26 
38 94 

55 Darmstadt, Hessen. Cga 49 52 N 8 38 0 5 5 157 — 

39 94 Apr. 6 a High Possil, Glasgow, Schottland Cw 55 54 N 4 18 W 15 15 156 181 
to ( 94 Nov. 24 Hacienda de Bocas, S.Loiiis Potos, Mex Cw 22 2N 100 58 W 1 1 158 — 

il ( 95 Apr. 6 5p Doroninsk, Irkutsk, Sibirien . . . Cga 50 30 N 112 20 0 31 61 159 126 
t2 j( 95 Jimi am Tag Constantinopel, Tiirkei. Eu 41 ON 28 58 0 6 6 — — 

t3 |( 95 Nov. Asco, Corsica. Cwa 42 28 N 9 2 0 18 18 160 — 

44 96 Marz 15 5p Alais, Gard, Frankreich. K 44 ON 4 15 0 1 1 161 3051 
45 ( 47 Marz 25 P Timoschin, Juchnow, Smol., Russland Cc 54 48 N 35 10 0 52 141 162 246 
46 ( 97 Dec. 14 6* 2 a We.5ton, Fairfield Co., Connect. U. S. Ceb 41 15 N 73 34 W 84 183 163 257| 

98 gefunc en Mooradabad, Delhi, Ostindien . . . Cw 28 50 N 78 48 0 1 1 167 — 

48 ( 98 Cross Timbers, Red River, Tex. U. S. Omm 32 7N 95 low 647 906 11 
1 

30* 
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49a 1808 gefunden Disko Eiiand, Gronland . . . . ] i 

b ffefuiiden 1819 Niakornak, Gronland. 69‘’25 N 50*^30 W 1 1 104 
c 1852 Fortuna Bay, Davis Strait, Gronland 

u 69 15 N — 6; 6: 1.5 
d 1870 Ovifac, Gronland. 69 20 N 54 IM 41110 41664 103 

50 1808 Apr. 19 1 12 m Borgo San Donino, Cusign., Parma, Ital. Cb 44 47 N 10 4 0 1841 264. 164 
51 1808 Mai 22 6 a Stannern, Iglau, Mabren . . . . Eu 49 18 N 15 36 0 0365: 15588. 165 • 
52 1808 Sept. 3 3V2 P Lissa, Bunzlau, Bohmen. Cwa 50 12 N 14 54 0 3102 3726 166 
53 1809 Kikino, Wjasemsk, Smolensk, Russl Cwa 55 17 N 34 13 0 21 21i _ 
54 1810 gefimc en Rokicky, Brabin, Minsk, Russland . P 51 46 N 30 10 0 30281 3320i 122 
__ 1810 Santa Rosa, Tunja, Columbien . . Ora 5 29N 73 42 W niW — ■ -— 
_ 1810 Chartres, Eure et Loir, Frankreicb Stein 48 26 N 1 29 0 niW — — 

.55 1810 55 
Rasgata, Tocavita, Columbien . . . Dr 5 15 N 73 45 W 628 1266 18.10 

1 56 1810 Aug. m Mooresfort, Tipperary, Irland . . . Cga 52 27 N 8 17W 254 278 10> 
57 1810 Nov. 23 IV2P Charsonviile, Loiret, Frankreicb . . Cga 47 56N, 1 35 0 524 593 160 
58 1811 Marz 12 11 a Kuieschowka, Gouv. Poltawa, Russl Cwa 50 43 N, 33 45 0 153 194 170 
59 1811 Juli 8 8p Berlanguillas, Burgos, Castil., Span. Cia 41 41 N 3 48 W 198 198 171 
60 1812 Apr 10 1^ 2P Toulouse, Haute Garonne, Frankreicb Cga 43 47 N 1 9 0 161 16 172 
61 1812 15 4 p Erxieben, Magdeburg, Preussen . . Ck 52 13 N 11 14 0 52 88 173 
62 1812 Aug 5 2 a Chantonnay, Vendee, Frankreicb . . Cgb 46 40 N 1 5W 2281 2790 174 
63'l813 Sept 10 6 a Limerick, Adare, Irland. Cga 52 30 N 8 42 W 69 163 175 
64 1813 Dec. 13 Bei Tad Luotolaks, Wiborg, Finnland . . . Ho 61 13N 27 49 0 16 16 176 
65 1814 gefunden Lenarto, Saroser Com., Ungarn . . Omto 49 18 N 21 41 0 2805 3243 13 

1814 — — — Gurram Konda, Madras, Ostindien . Steio 13 47 N 78 37 0 niW — FT 
66 1814 Feb 15 m Alexejewka, Baclimut, EkaterinoslaT, Russland Cw 48 34 N 37 52 0 1150 1170 178,130 
67 1814 Sept. 5 m Agen, Lot et Garonne, Frankreicb . Cia 44 26 N 0 31 0 126 201 181 
68 1815 Feb. 18 m Durala, Umbala, Delhi, Ostindien. . Cia 30 20 N 76 41 0 42 42 182 
69 1815 Oct. 3 8 a Chassigny, Haute Marne, Frankreicb Cba 47 43 N 5 23 0 59 99 183 

1 70 1818 gefunden Cambria, Lockport, New-York, U. S. Ofc 43 9N 78 43 W 150 150 14 
711818 Babb’s Mill, Green Co., Tennessee, U. S. Hca 36 8N 82 52 W 20 20 36 
72 1818 55 

Sowallik, Baffinsbay, Gronland . . D 76 22 N 58 owl 3 1 3 
73 1818 Ai^r. 10 —- Zaborzika, Volbynien, Kussland . . Cw 50 15 N 27 30 0 55 i 113 184 
74 1818 Juni — — Seres, Macedonien, Ttirkei . . . . Cg 41 5N 23 34 0 4780 I 6371 185 
75 1818 Aug. 1 10 1 Slobodka, Smolensk, Russland. . . Cc 54 48 N 35 10 0 90 90 221 
76 1819 gef. vor 1819 Burlington, Otsego Co., N.-York, U. S. Omtr 42 42 N 75 25 W 20 28 16 
77 1819 Juni i 13 1 6a Saintonge, Jonzac, Frankreicb. . . Eu 45 26 N 0 27 W 554 1 1157 187 
78 1819 Oct. i 13 8 a Politz, Gera, Deutscbland . . . . Cwa 50 57 N 12 2 0 389 404 188 
79 1820 gefunden Guilford Co., Nord Carolina U. S. . 0lllto!36 4N 79 55 W 8 8 17 

! 80 1820 Jnli 12 5V2P Lasdany, Lixna, Witebsk, Russland. Cga 56 ON 26 25 0 251 1 268 180 
81 1821 Juni 15 3^/2 P Juvinas, Ardecbe, Frankreicb . . . Eu 44 42 N 4 21 0 484 i 682 100 

1 82 1822 3 8V2P Angers, Maine et Loir, Frankreicb . Cw 47 28 N 0 34 W 2 2 191 
1 83 1822 Aug. 7 Nactits Kadonah, Agra, Ostindien . . . . Cga 27 12 N 78 3 0 2 1 2 192 

84 1822 Sept, 13 7 a La BaiTe, Epinal, Vosges, Frankreicb Cc 48 9N 6 35 0 17 193 
85 1822 Nov. 30 6p Allahabad, Futtebpore, Ostindien . . [Cwa 25 57 N 80 50 0 446 ! 494 194 
86 1822/3 — — Umbala, Delhi, Ostindien . , . . Cga 30 24 N 76 47 0 0 0 

1 0 1 0 195 
! 87 1823 Aug. 7 4V2P Nobleboro, Lincoln Co., Maine U. S. Ho 44 5N i 69 40W 6 ! 6 196 

88 1823 Elide — Botschetschki, Kursk, Russland . . Cg 50 23 N 36 5 0 3 1 3 — 
i 89 1824 Jan 15 8V2P Renazzo, Ferrara, Italien . . . . Cs 44 47 N 11 18 0 67 1 113 197 

90 1824 Feb. 18 — i Tounkin, Irkutsk, Sibirien . . . . Cg 51 50 N 102 50 0 1 — 
i 91 1824 Oct. 14 8 a i Praskoles, Zebrak, Bobmeu . . . Cc 49 52 N 13 55 0 353 1 353 198 
1 92 1825 Feb. 10 12 a Nanjemoy, Cbas. Co., Maryland, U. S. Cg 38 28 N 77 16 W 351 351 200 

93 1825 Sept. 14 10V,a Honolulu, Owabu, Sandwicb-Inseln . Cwa 21 30 N 158 OW 61 i 96 201 
94 1826 gefunden Nauheim, Frankfurt, Hessen . . . D 50 22 N 8 44 0 53 ! 53 20 

1 1826 — — — Galapian, Agen, Lot et Gar., Frankr. Stein 44 13 N 0 38 0 uiW — — 

i 95 1826 Mai 19 Mordvinovka, Pawlogr., Ekat., Russl. Cw 48 32 N 35 52 0 386 ' 445 199,202 
96 1827 gefimc en Newstead, Roxburgsbire, Scbottland Df 55 37 N 2 42 W 364 ! 429 21 
97 1827 Feb. 16 i 3P Mhow, Azim Gur, Ostindien . . . Ci 25 57 N 83 36 0 24 i 24 203 
98 1827 Mai 9 4p Drake Creek, Nashville, Tenn., U S. Cw 36 9N 87 OW 34 I 68 204 
99 1827 Oct. 5 9^2 a Jasly, Bialystok, Russland . . . . Ho 53 12N 23 10 0 1 59 205 

loo 1828 Juni 4 81^2 a Richmond, Henrico Co., Virginia, U. S. Ck 37 32 N 77 35 W OtJ 138 206 
101 1829 gefunc 

! 
en N Bohumilitz, Pracbin, Bobmen . . . 

1 
Ogb 49 6N 13 49 0 66 2694 23 
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London Paris 

1 
1 
1 

M, Mai 8 Forsyth, Aloiiroe Co., Georgia, U. S. Cw’ .33on' 84M3 W 51 88 
i 

207 155 
1. 

I 1 
p Aug. 14 11 '/ 2P Deal, Longbrancli, New-Jersey, U. S. Ci 40 17 N 74 12 W * 208; — 

'1 1. ) Sept. 0 2i) Krasnoj-Ugol, Hasan, Russland. . , Cc 53 56 N 40 28 0 11 11 209 — 
i 1, 9 Mai 17 Perth, Schottland. Stein,56 24 N 3 27 0 niW — 210 — 

-1.") 1, 1 Jiili 18 — Vouille, Poitiers, Vienne, Frankr. Cia 46 37 N 0 8 0 88 88 21F 112 1 
i 1 Sept 9 3V,P Znorow, Wessely, Mabren . . . . Cga 48 54 N 17 21 0 3672 3680 212 _1 

t'/' 1: j aefunc ,en 1 ! Walker Co., Alabama, U. S. D 33 45 N 87 28 W 60 60 24? 31 
1. 13 Nov.l 25 6H., P Blansko, Briinn, Alaliren. Cga 49 20 N 16 38 0 69 69 213 237, 
1. 4 ffefuncien Lime Creek, Claiborne, Alabama,U. S. H 31 32N 87 45 W 231 239 25 80' 

: 1 1. 4 Scriba, Oswego Co., New-York, U. S. Df 43 28 N 76 25 W 83 83 12 72 
1 4 Jan. 8 9V2 a Okniny, Volbynien, Russland . . . |Cga 50 6N 25 40 0 no no 214 —' 

. •> 1 4 Jimi 12 8 a Charwailas, Hissar, Delhi, Ostindien Ci 29 12 N 75 40 0 18 19' 215 — 
o 1 5 Q-efimc en Black Mountain, Buueombe Co., Nord Car.. F S Ogl) 35 44 N 82 20 AV 45 45 28 87 

■ -H V 5 Jan, 31 1 — Mascombes, Correze, Frankreich . . Cvv 45 20 N 1 52 0 1 1 216i 199 
b 5 Aug. l' amTage Charlotte, Dickson Co., Tenn., U. S. . Ofcfi 36 15 N 87 22 AY 165 166 27 66 

j 1 5 4 4V.2P Aldsworth, Cirencester, England . . jCga 51 43 N 1 58 AY 14 15 217 145 
- - 
' i ■ 1 5 Kov. 13 9p Belmont, Simono.l, Ain, Frankreich . i K 45 55 N 5 40 0 — i 

.^i b 6 bekamit Wichita Co., Brazos, Texas, U. S. . Oga 33 43 N 98 45 AY 1288 2353 70 —— ’ 
_' 1] 6 gefimden Great Fish River, Siidafrika. . . . iEisen 32 15 S 25 55 0 iiiAV — 29 _1 1 
S\ i: 6 Nov. 11 5 a Macao, Rio Assu, Brasilien. . . . i Ci 4 55 S 37 10 AY 199 588 218 248, 
V, i> 7 Juli 24 iL'.a Gross-Divina, Trents. Com., Ungarn . 'Cg 49 15 N 18 44 0 64 64 219 251 
1 1 7 Aug. — — Esnantles, Charente infer., Frankreich ! Cg 46 14 N 1 10 AY 42 42 220 -' 

:a 1 7 Hertist? — — Coahuila, Alexiko.\ 1 26 35 N 101 3 AY — — — — 
il- 

. — — Santa Rosa, Saltillo, Coahuila. . 1 TT 27 52 N 101 39 AY 20 20 52, 96 17: 
■ c — — Saltillo, Coahuila.j i ^ 25 28 N 101 2 AY 9 0 87 52 
■d 1 — — — Bolson de Mapini (Butcher) . . . J : — — 198,000 208.604 30, 88 53, 

13 1 8 vorl838 — — Simbirsk Partsch, Russland. . . . 1 Ck — — 10 10 — -! 
fi 1 8 — — Slobodka Partsch, Russland . . . ! Cw — 71 148 186 247 

!4 1 8 Jan. 29 ii.S.iinlg Kaee, Sandee, Oude, Ostindien . . . ICg 27 25 N 81 8 0 4 4 222 146 
•5 1 8 Apr. 18 — Akburpoor, Saharanpoor,Ostindien . ;cgb 26 25 N 79 57 0 30 30 223 147 

• X) 1 8 Juni 6 m Chandakapoor. Beraar, Ostindien . . !Cgb 21 ION 79 10 0 98 105 224 148 
i7 .8 Juli 22 am Tage 1 Montlivauit, Loire et Cher, Frankr. . i Cw 47 40 N 1 25 0 8 8 — 200 
18 J .8 Oct. 13 9 a 1 Cold Bokkeveld, Capland, Siidafrika . ; K 32 30 S 19 30 0 436 680 225 303 
19 ] 19 bekannt Baird’s Farm, Ashev., Nord Car. U. S. lOfh 35 36 N 82 31 AY 256 271 31 32 

‘iO 119 gefunden Putnam Co., Georgia, U S. jotcfi 33 18 N 83 35 W 87 125 32 68 
Ml r>9 Feb. 13 3 Vo p Pine Bluff, Little Piney, Missouri, U. S. ! Cc 37 55 N 92 SAY 62 62 226 156, 
M2 *■ 10 besclirieben Cosby’s Creek, Cocke Co., Sevier Co., Tenn., D. S. iOgb 35 45 N 83 25 AY 329 634 33 33,36 
M3 10 gefunden ! Coney Fork, Carthago, Smith Co., Tenn., U. S. lOml 36 17 N 86 12 AY 569 806 42 38 
M4iL0 i Petropawlowsk, Mrass, Tomsk, Sib lOmtr 57 7N 87 27 0 100 100 — — 
MSlLO Caryforl, De Calb Co.,Tennessee,U. S Oga 36 ON 86 3 AY 97 100 39 '37j 
.TO 1:0 5) Magura, Szlanicza, Arva, Ungarn . . jOga 49 20 N 19 29 0 10590 30214 38 14 
;;7 1 10 55 Smithland, Livingstone Co., Ky. U. S Hca 37 ION 88 40 AY 105 118 35 33 bis 

5? Tarapaca, Hemalga, Chili . . . . ! D 19 57 S 69 40 AA^ 243 329 34 97 
: - 'a 10 Mai 9 in Karakoi, x4jagus, Russland, Asien ! Stein 47 SON 80 10 0 niAY — .— 202, 
M9 1 10 Juni 12 lOS'^a Staartje, Uden, Holland. Cwb 51 40 N 5 35 0 , 227 201 
MO 1 10 Juli 17 7 Vo a’ Cereseto, Casale, Monferrate, Piemont Cgb 45 4N 8 20 0 20 2’ 228 113: 
Ml 11 Marz 22 3 p; Griineberg, Pr.-Schlesieu . . . . |Cga !51 56 N 15 22 0 9 1. 229 — 

t2 -] 
i 11 Juni 12 1V2P Chateau Renard, Loiret, Frankreich ! Cia 47 56 N 2 58 0 350 837 230 114 

M3 1 12 Apr. 26 3p Pusinsko Selo, Milena, Croatien . . ! Cw 46 11 N 16 4 0 192 192 231 137 
!14 •V 12 Juni 4 Aumieres, Lozere, Frankreich . . . Owa 44 18 N 3 13 0 5 5 232 204 

i 12 Juli 4 i Barea, Logrono, Spanien. i AI 42 23 N 2 30 AY i niW — . — 101 
15 •; 13 1 bekannt i Sanct Augustine’s Bay, Madagascar . 1 Df 23 20 S 44 20 0 1 J 37 — 

16 13 ; Marz 25 1 ■ 1 , Bishopville, Siid-Carolina, U. S . . Chi 34 12 N 80 12 AY j 45 45 233 294 
. L 13 Muni . 2 8p Utrecht, Holland. Cc 52 8N 5 8 0 , 204 373 234 205 

18 13 1 i 29 3^2 P 1 Manegaon, Eidulabad, Ostindien . . Chi 17 59 N 75 37 0 1 1 235 — 
1:9 13 Sept. ’ 16 i’/.p Klein Wenden, Erfurt, Preussen . . iCk 51 24 N 10 38 0 130 174 236 -i 

30 13 Nov. 12 Werchne Tschirskaja, Don, Russland . I Cc 48 25 N 43 10 0 94 94 — -' 
31 14 Jan. : - 11a Cerro Coslma, Dolores Hidalgo, Alex. Ck 20 56 N 100 23 AY i 52 57 237 -i 

52 44 Apr. 1 29 3V2 P Killeter, Tyrone, Irland. Cwa 54 44 N 7 40 AY 1 1 1 238 206j 
53 44 Oct. j21 6V4 a Favars, Aveyron, Frankreich . . . Ci 46 4N 0 38 0 1 1 239 115 



238 Dr. A. Brezina. 
W] 

1 L
ai

ife
iid

e 
Ni

im
m

er
 

Ja
h

r 

M
o

n
at

 

T
ag

 

S
tu

n
d
e 

}! 
!| 

F a 11 0 r t 

“5 (/j 
D, g 
g = 
0 0 

G
eo

gr
ap

hi
sc

he
 

B
re

ite
 

o; 
*3 

2 =? fcX) ^ 0 
0 

H
au

j)
!-

 
E

x
em

p
la

r 

G
es

am
m

t-
 

ge
w

ic
li

t Ordiuat; J 
NuiaeU 

! Londony 

154 184£ 

1 
) 
Jan. 25 3p Le Pressoir, Louans (Mun^) Indre et Loir, Frankr . Cia 

1 
470 9N U18 0 11 

1 
11 94.f 

— 184£ Mai — Damra;. Baratfa, Deniliquin, Neu-Caledonien steii 1 35 26 S 145 4 0 niW 
155 1845 Juli 14 3 b La Vivionnere, Teilleul, Manclie, Frkr Ho 48 32N 0 53W .■J 
156 1846 besclirieben Jackson Co., Tennessee, U. S. . . Omtr i36 25 IS 85 55 W 3 3 4( 1 
157 1846 1 gefimdeu Netschaevo, Tula, Eussland . . Omii 54 35 N 37 34 0 468 1192 41 il 
158 1846 J? Canada de Hierro, Tucson Sonora 

Mexiko. H 32 58 N 111 low 3 3 63c '' 
159 1846 Assam, Ostindien. Cgb 26 15N 92 30 0 140 188 24' •>4s 
160 1846 Mai 8 I 9V4 a Monte Milone, Macerata, Italieu . Cw 43 16 N 13 21 0 4 4 94^' 11.' 

|l61 1846 Dec. i 25 i 2’ , p Schbnenberg, Sctiwaben, Bayern . Cwa 48 9N 10 26 0 
I 

1 1 
162 1847 gefimden Murfreesboro,Rutherf Co., Tenn.,U. S. I'OlUtO ,35 50N 86 38 W 948 949 41 
163 1847 n Chesterville, Chester Co., Slid-Car. U.S. iHch 136 40 N 81 7W 744 884 4( p'i 
164 1847 » Seelasgen, Brandenburg, Preussen . i Oose 52 14 N 15 23 0 * 4814 6580 4- i.l 
165 1847 Feb. 25 ! a Hartford, Linn Co., Jowa, U. S. . . :Cwa !41 58N 91 57 W 140 235 241 -'irj 
166 1847 Juli 14 1 3^., a Braunau, Bohrnen. ! H 50 36 N 16 19 0 2132 2430 4i r.i 
167 1848 Mai 20 1 a Castine, Hancock Co, Maine, U. S. |Cwa '44 29 N 68 57 W 1 1 24‘ 'niii 
— 1848 Juli 4 1 — Marmande, Aveyron, Frankreich . . i Stein 44 31 N 0 10 0 niW 241 
168 1848 Dec. 27 Abds. Scliie, Akershims, Norwegen . . . Cwa ■59 56N 11 18 0 30 30 j 24( 
169 1849 ge Jmden Morgan Co., Alabama, US. . . . i H |30 IIN 88 IW 65 65 1 24' 1 
r^o 1849 Oct. 31 1 3p Monrop, Cabarras Co., N. Carol. U. S. i Cga 35 ON 80 9W 80 138 

-1 1 
24' -q"! 

171 1850 besclirieben Rutf’s Mountain, Lexiugt. Co. Siid-Carol., U. S. 0ml 34 16 N 81 40 W 125 288 i 5f 41)1 
172 1850 5? Pittsburg, Alleghany Co.. Penn., U. S. I H 40 28 N 80 8W 2 2 1 5: - 
173 1850 57 Saltriver, Kentucky, U. S. Hch 37 58 N 85 38 W 45 45 ' 41 74 
174 1850 gefuiiden Schwetz, Preussen. i Oms 53 24 N 18 26 0 438 843 4 ' G 
175 1850 ?? i Seneca Falls, Sen. Riv., N.-York, U. S. Oml 42 55 N 77 OW 13 13 4‘ III •X 
176 1850 55 i I Carleton Tucson, Arizona, Mexiko . |Df 32 12N no 51 w 450 450 63 ■ -1 

1177 1850 55 . Mainz, Hessen, Deutschland . . . Ck 50 ON 8 16 0 63 119 25 13''j 
178 1850l JNov. i 30 4V2a Shalka, Bancoorah, Ostindien . , . Chi 23 5N 87 22 0 166 199 1 24 3(1'i 

1179 185ll Apr.! 17 8p Giitersloh, Minden, Westphalen . . ’Ccb,51 55N 8 21 0 87 87 1 24 23. 
Il80 1851 Som.; — Quincay, Vienne, Frankreich . . . iCgb _ . 2 3 

^ ,1 
1 — 2 (' 1 

il81 1851 Nov. 5 5b,p Nulles, Catalonien, Spanien . . . , ICgb 41 38N 0 45 W 23 27 25 12 J 
1852 gefunc en ’ Cranberry Plains, Popl. Hill,Virg.U. S. Else 11 — _ niW 

_^ 

182 1852 Jan. 23 4^ 2 Pi Yatoor, Nellore, Madras, Ostindien . Cc 14 18 N 79 46 0 201 202 25 242 
183 1852 Sept. 4 4V2 Pi Fekete, Mezo-Madarasz, Siebenbiirgen Cga 46 37 N 24 19 0 9866 12523 25 17r 
184 1852 Oct. 13 3p j Borkut, Marmaros, Ungarn . . . . Cc 48 7N 24 17 0 102 191 , 25 2(vi 
185.1852 Dec. 2 Bustee, Goruckpur, Ostindien . . Bu 26 45 N 82 42 0 15 15 25 171.2 
186.1853 bekaniit ! Lowenfluss, Gr. Namaqual., Siidafrika OfCil 23 40 S 17 40 0 123 142 5 ''7 
187 1853 gefunden Knoxville, Tazewell, Tennessee, U. S. Ofkii 36 25 N 83 38 W' 138 165 5 4 
188 1853 5? i Union Co , Georgia, U. S. Obu 34 49 Nl 84 12 Wi 16 16 5 7 
— 1853 )? Stinking Creek, Campb. Co., Tenn , U.S. Eisen 36 20 N 84 25 W, niW 5 
189 1853 Feb. I 10 IP Girgenti, Sicilien, Italien. Cwa 37 17 n; 13 34 0: 18 18 25 117 
190 1853 Miirz 6 m Segowlee, Chumparun, Ostindien . . Ck 26 45 N 84 48 0 996 996 25 251! 
191 1853 6 — Duruma, Wanikaland, Ostafrika . . Cg 3 57 si 40 31 Oi 1 1 25 ' 
192 1854 bekaiint Jewell Hill, Madison Co.,Nord-Car.U. S Ofj 35 32 N 82 28 Wi 41 41 6 
193 1854 57 Octibbeha Co., Mississipi, U. S. . . Hca 32 18 N 88 47 Wi 3 3 6 ’ 
194 1854 gefunden Emmetsburg, Maryland, U. S. . . . Ome 39 40 N 77 27 W, 9 T 
195 !854 77 Madoc, Ober-Canada, U. S. Ofm 45 31 N 73 35 Wi 210 210 6 42 
196 1854 

T) 
Werchne Udinsk, Niro, Witim, Sib. . Dili in 57 ON 113 40 oi 191 423 !)■ tiO 

197 1854 77 Cranbourne, Melbourne, Viet,, Austral. Ogc 38 11 N 145 20 Oi 938 1100 7 
198 1854 7) Tabarz, Thiiriugen. Ogb 50 53 N 10 31 0; 16 16 6 - 
199 ■ L854 77 Sarepta, Saratow, Russland . . . Oga 48 28 N 44 29 0 394 751 6 b" 
-M L854 Haywood Co., Nord Carolina, U. S, . Eisen 35 27 N 83 8Wj niW 5 - 
— 1] [854 3ept. 5 — Linum, Ferbellin, Preussen .... Stein 52 46 N 12 52 0| niW ___ —, — 

200,1855 Mai 11 3^*2 P’ Kaande, Oesel, Livland. Cw 58 30N 22 2 0 21 21 26 211' 
201 1855 1 13 5p Gnarrenburg, Bremervorde, Hannover Cg 53 30., 9 8 0 311 348 25 172 
202 1855 Juni 1 7 "%P, Saint Denis Westrem, Belgien . . . Cc 51 4N 3 40 0 322 326 26 211 
203 1855 Aug.; 5 i 3V,P Petersburg, Lincoln Co., Tenn., U. S Ho 35 20 N 86 50 W 24 24 26 230 
204 1856 bescbrieben Marshall Co., Kentucky, U. S. . . . Oml [ 36 57 N 88 36 W 73 73 6 40, 
205(1856 bekannt Denton Co., Texas, U. S. Oml J 33 12N 97 low 203 203 6 44 
206 1 .856 bekannt Orange River, Garib, Siidafrika . . Omstd 30 — S 21—0 47 47 6 43| 

/ 
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London Paris i 
1 Oa 

0 0 
I 

S "om 1 44"* 19J ̂ 100 26 M 341 
J 

)| 644 t 71 46 
. Obi 1 37 48 5^ ̂ 85 37 M 171 J 171 1 61 8 

)h.’ M 51 43 } 8 46 0 417 ’! 76C )' 12£ 102 
S.I Sid, 36 42 b i 93 18 W niW — ■: — — 

.i Ccr 20 35 b 105 3 W c 3 — 

jl steii 1 43 22 b 1 5 52 W niW — 212 
.'1 Cc 45 28 b t 10 2 0 8S 83 264 173,267 
• Cg 9 14 b t 78 210 691 739 265 174 
.! Ck 45 4 b 41 58 0 IS 22 ' 266 278 

ia'i Ccb 8 45 b 83 25 W 24 24 267 231 

J! K 47 22 b 21 16 0 23 39 268 304 
.l! Stein 47 51b 3 15 0 niW — 269 1 213 

ig. Cga 46 4 b 23 50 0 15655 15764 270 259 
. Cc 17 30 b 95 0 0 327 506 271 158 
. Onitr — — 73 47 
.Oml 20 S. 70 W 3 5 72 — 

’■j Omst — — 
2595 

49 
2595 

91 
101 58 j 

s. Omir 43 22N 88 8W 701 1109 100 57 
• Cga 45 6 b 21 38 0 327 327 272 214 

r. Cc 43 5N 0 33 0 747 1038 273 159 
. Cgb 38 7N 1 low 14 14 274 131 

Stein 51 14N 25 49 0 niW — — —I 
S. P 42 46 N 123 low 4 — — 

. Ch 38 25 b 84 30 W 7 13 275 140 
. Cgb 15 b 120 50 0 7 7 276 133 
. Stein 43 18 b 0 37W niW — 274 132 

5 Stein 42 27 b 74 0 W niW — 278 — 

5 Omto — — 92 189 75 48 
5 Ofcti — — 210 442 74 70 

. M — — 21 36 126 103 

. Stein 20 S 70 W niW — 279 — 
1. Cga 44 54 b 8 35 0 78 78 280 134 

. Ci 27 14 b 77 30 0 23 23 281 —■ 
5, Ci 10 3 b 81 40 W 1139 1341 282 119 
. Cw 30 N 79 0 • 283 — 
. Ci 31 55 b 77 0 W 818 1483 284 120 
■i'Eisen 19 24 b 8 42 0 niW — 78 — 

•li Cg 5 27 7N 84 19 0 613 613 285 252 
n i Ci 11 15b 1 40 0 1 1 286 233 

Cs 13 21N 45 42 0 198 343 287 286 
|Ck 53 11b 13 8 0 159 160 288 261 

a Ofv — — 177 177 79 491 
Hca40 31N 

rk 1 
86 5W. 15 15 80 2 

XJ 1 

\ M i >2 22 s 68 48 W 
27 

258 
40 

258 
130 

■ 133 
104 

\ 25 20 s 69 20 W 1520 1520 134 106 
.f Stein 37 22 N 5 52W niW — — 160j 

•i: D — — 5 5 — — 
• iOga c 57 50 N 90 40 W 22 27 85 20 
.|| Ofs 136 20 N 79 45 W 68 124 105 — 

Ofo'52 16 N 9 8 0 19 19 84 51 
. H '46 N 100 W 5 7 83 13 

lp“l 
57 21 S 70 32 W 568 

2 
1221 

2 
131,132 

133 98 
. OtCtl E 59 23 N ■ 105 51W 105 105 ■82 50 
. Cib 2 53 17 N 74 56 0 49 49 289 2841 
1 iCwa £ >6 18 N 25 53 0 77 77 290 215 

J Ck ^ 
1 5 

.8 41 N i 
8 40N^ 

15 40 0 
15 40 0 

21 
6 

21 
6 

[291 1 274' 

.,ii7 1 5 
'iS 1 6 
*)9 1 6 
_ll 6 
101; 6 
-!l^6 
lljl’6 
12'! 7 
13 
14 
15 

gefunden 
5J 
H 

16 
• 17 

• .18 
19 

'1 
.. t) 

. 21 
22 

■ 23 
:24 

■’ 25 
26 

1. 27 

28 
29 

-■ 30 

..31 
- 32 

33 
34 
35 

1'7 
17 
17 
1 7 
1 7 
^’7 
1 8 
] 8 
1 8 

: 8 
^8 
^8 
: .8 
-.9 
1.9 

.9 

.9 
)9 
)9 
)0 
)0 
)0 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
31 
31 
31 
31 
31 

Somfn. 
Aug. 
Nov. 

Feb. 
Marz 
April 

n 
Oct, 

5? 
Dec. 

5 
12 
28 
24 

1 

4p 
m 
5p 

Naclits 
15 1IOV2P 

1, 
12 p 
24', a 

Nelson Co., Kentucky, U. S. 

U. 

10 
27 

bekannt 
gefunden 

gefunden 1870 
gefunden 

8a 
7V2a 

Mai 19 
Dec.; 9 

„ I 24 
besclirieben 

gefunden 
Marz' 28 ) 4 p 
April! 41 — 

: 36 
- 37 
■' 38 

39 
; 40 82 

1 41 82 
42 62 
13a 62 

1) 
. C 

62 
44 63 
45 63 

. 46 63 

. 47 63 
48i 63 
49a 63 

b 
. ,!50 63 
■ 151 63 

'52. 63 
53a^ 63 

t)' .63 

Mai 
Aug. 

- 3p 

. Ill - 
bekannt 
gefunden 

Forsyth Tanae Co, Missouri, 
Avilez, Durango, Mexiko. . . 
Oviedo, Astnrien, Spanien . . 
Trenzano, Brescia, Italien . . 
Parnallee, Madura, Ostindien . 
Stawropo!, Kaukasus, Russland 
Heredia, Costa Rica, Centralamerika|| Ccb 
Kaba, Debreczin, Ungarn . . 
Les Ormes, Yonne, Frankreicli 
Veresegyhaza, Ohaba, Blasendf., F 
Quenggouk, Pegu, Hinterindien 
Wooster, Wayne Co., Ohio, U. S. 
Atacama Bolivia. 

Feb. 2 117,a 
Mm 28 
Mai 1 
Juni 16 
Juli 14 

gefunden 
Mai 12 m 

14 Ip 
28 1 7p 

Oct. 7ilV,p 

12^/4P 
5a 
2b;p 

Juui 

gefunden 
» 
5? 

gefunden 1863 
Oct.! 11 — 

bekannt 
n 

gefunden 

gefunden 1865 
gefunden 

Staunton.. 
Trenton, Milw , AVasli. Co.. Wise. 
Kakowa, Temeser Ban., Ungarn 
Aussun, Montrejeau, Haute Oar., I 
Molina, Murcia, Spanien . . . 
Czartorya, Volhynien .... 
Port Oxford, Rogue River Mts., Oregon, 
Harrison Co., Indiana, U S. . 
Mexico, Pampanga, Philipjvinen 
Bueste, Pan, Pyrenees, Frankreich 
Bethlehem, Albany, New-York, U. 
Coopertown, Roberts Co , Tenn , U. 

! Lagrange, Oldh Co., Kentucky, U. 
i Newton Co., Arcansas, U. S. . . 
Atacama Wuste, Siidamerika . . 

' Alessandria, San Giul. vecebio. Pie 
Kheragur, Agra, Ostindien . . . 
New Concord, Musk. Co., Ohio, U. 
Kusiali, Kumaon, Ostindien . . . 
Dhurmsala, Kangra, Ostindien . . 
Heidelberg, Baden, Deutschland . 
Butsura, Goruckpur, Ostindien 
Canellas, Villa nova, Barcel., Span! 
Mikenskol, Grosnaja, Kaukasus 
Menow, Alt-Strelitz, Mecklenburg 

Botetourt, Virginia, U S. . 
Sierra de Chaco, Atacama . 
San Pedro de Atacama . . 
Jarquerapass . 
Sevilla, Andalusien, Spanien 

Marzj 16 
Juni i 2 
Aug.i 8 

P 

12' 
a 

2P; 

Siidostl. Missouri, U. S. 
Smith Mountain, Rockingham Co, Virg., U.' 
Obernkirchen, BUckeburg, Preussen 
Dacotah, Indian territory, U. S. . 
Copiapo, Chili. 
Sierra di Deesa.. 
Russel Gulch, Gilp. Co., Color., U. 8 
Pulsora, Rutlam, Ostindien . . . 
Scheikahr Stattan, Buschhof, Curlan 
Aukoma, Pillistfer, Livland . . . 
Wahhe, Pillistfer, Livland . . . 
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254 1863 Ang. 11 m 
255 1863 Dec. 7 11 a 
256 1863 22 9 a 
257 1863/4 gefnnc en 
258 1864 Apr. 12 4”/4 a 
259 1864 Mai 14 8p 
260 1864 Jiini 26 7 a 
1261 1865 se funden 
262 1865 Jan. 19 
'263 1865 Marz 26 9 a 
'264 1865 MM 23 6p 
'265 1865 Ang. 12 7 p 
|266 1865 25 9 a 
267 1865 25 11 a 
(268 1865 Sept. 21 7 a 
269 1866 gefimc en 
270 1866 
271 1866 
2/2a 1866 

1866 gefuaden 1870 
'273 1866 gefunden 

— 1866 57 

j274 1866 Apr. — 

'275 1866 Mai 28 — 

*276 1866 55 30 3V3 a 
277 1866 Jnni 9 5p 

— 1866 Oct. 5 
278 1866 Dec. 6 — 

}279 1867 gefunc en 
:280 1867 

— 1867 
'281 1867 Jan. 19 9 a 
282 1867 Juni 9 IOV2P 

— 1868 gcf. vor 1868 
283 1868 gefunden 
284 1868 Jan. 30 7p 
285 1868 Feb. 29 11 a 
286 1868 Miirz 20 — 

287 1868 Mai 22 lO'/^a 
— 1868 Juui 2030 3p 

288 1868 Juli 11 
289 1868 Sept. 6 2V2 a 
290 1868 Oct. 1 — 

291 1868 Nov. 27 5p 
292 1868 Dec. 5 
293 1868 22 — 

— 1869 gefunc en 
294 1869 57 

295 1869 Jan. 1 I2V2P 
296 1869 Mai 5 6V2P 
297 1869 n 22 lOp 
298 1869 Sept. 19 9 p 
299 1869 Oct. 6 11V 
300 1870 Jan. 23 
301 1870 Juni 17 2p 
302 1870 Aug. 18 
303 1871 besebrieben 
304 1871 gefunden 
305 1871 Fi iibiahr 
306 1871 Mai 21 8V4 

F a 11 0 r t 

Shytal, Dacca, Ostindien . . . 
Tourinnes la Grosse, Tirlem., Belgie 
Manbhoom, Bengal, Ostindien . . 
Iron hannock Creek, Rensselaer Co., New-Yo 
Nerft, Curland (Pohgel) . . 
Orgueil, Tarn et Garonne, Frankr. 
Dolgowoll, Volhynien. 

> / \ tf 

Gopalpur, Jessore, Ostindien . 
Dundrum, Tipperary, Irland 
Umjhiawar, Shergotty, Behar, Ostind 
Senhadja, Aumale, Algier . . 
Muddoor, Mysore, Ostindien 
Bear Creek, Aeriot, Denver Co., Colorado, U S 
Prambanan, Soerakarta, Java . . 
Francfort, Franklin Co., Kent, U 
Juncal, Paypote, Chili .... 
Himae.. 

Chili 

Knyahinya, Unghvar, Ungarn . . 
Jamkheir, Ahmednnggnr, Ostindien 
Elgueras, Cang. d. Onis, Oviedo, Span 
S. Francisco d. Mesquital, Dur, Mex 
Auburn, Macon Co., Alabama, U. S 
Losttown, Cherokee Co., Georg 
Saonlod, Khetree, Ostindien 
Tadjera, Setif, Algier . . . 
Colorado, U. S. 
Goalpara, Assam, Ostindien. 
Pultusk, Sielce Nowy, Polen 
Motta di Conti, Casale, Piemont 
Daniels Kuil, Griqua, Stidafrika 
Slavetic, Agram, Croatien . . 
Pnompehn, Cambodga, Hinterindien 
Ornans, Salins, Doubs, Frankreich 
Sauguis, St. Etienne, BassesPyr., Frki 
Lodran, Mooltan, Ostindien . . . 
Danville, Alabama, U. S. 

V J / 

Shingle Springs, Eldorado Co., Calif. 
Tucson Ainsa, Sonora, Mexiko 
Hessle, Upsala, Scbweden . . . 
Krahenberg, Zweibriicken, Bayern 
Kernouve, Cle'guerec, Bretagne, Fr 
Tjabe, Pandangan, Java .... 
Lumpkin, Stewart Co., Georgia, U. S, 
Nedagolla, Parvatipur, Ostindien . 
Ibbenbiihren, Westpbalen, Preussen 
Cabezzo de Mayo, Murcia, Spanien 
Iquique, Pern. 

/ jk / / 

Roda, Hnesca, Aragonien, Spanien 
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ge
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t QvdjnJ. 
NutQ^i 

Loniio PajS 

; S 
s 1 

5 
.(i 4> 

11 

.' Cib 23M4N 90^24: 0 184 224 29 
j- 1 i'll 

1 Cw 50 49 N 4 56 0 63 63 29 
. Ro 23 19 N 86 33 0 122 201 29 
k Cgb — — 22 22 
. Cia 56 ION 25 20 0 139 151 29 fa' 
. K 43 44 N 1 24 0 5 15 2£, il a’ 

' Cw 50 46 N 25 20 0 101 101 9C .kgt 
. Ofb 36 49 N 3 50 0 9 9 
iCgb 25 45 N 83 23 a 29 29 29 

jjlllliu 

) Ck 43 30 N 91 lOW 29 29 or * 

. Cc 25 1N 84 48 0 158 158 3( ' 

. Ck 52 33 N 8 2W 18 18 3( 

. She 25 9 N 85 33 0 183 183 3( 
i)\ a 

. Cw 36 27 N 3 40 0 23 23 3( 
Jilllltll 

. Cc 12 37 N 77 5 0 51 51 3( ,1:11) 
Ofb 39 48 N 105 5W 35 38 89, t 

.» 11 
jilor 

. Ofpr 7 28 S 110 51 0 21 29 ( t. 1 

.'Omtr 38 14 N 80 40W 30 37 ( % 
; I/ll 

25 29 S 69 12 W 97 97 ( .'.ill) 

i'|| ulilll 26 — S 70—W 50755 51159 1210 

i,Obb 26 57 S 69 OW 66 66 ( 19l ■J “ 

• Tiseo 33 0 S 70 30 W niAV — - 
;!1 - 

. Cga — — 89 89 3( 21? ,1 " 

. Ck 25 45 N 83 23 0 26 26 3( .1 ffl 

• Cgb 48 26 N 3 55 0 400 491 3( m pi 

. Cg 48 58 N 22 3 1 0 293.467 298.859 3( m 111- 

. stein 19 6N 74 47 0 niAV — 31 - ‘■'ig 
• Cgb 43 26 N 5 low 114 114 31 9il :!!! 

. Ofc — — 149 149 1 M Ill' 

H 32 37 N 85 32 W 18 18 1 \ 8) it 

. Eisen — — niAV — ' ijffl 

.Cgb 28 ION 75 51 0 4 4 3 234 

. ct 36 ION 5 50 W 166 166 3 211 
— — 32 32 - ( 

. Cs 26 ION 90 35 0 142 155 3 1 _ % 

. Cga, 52 42 N 21 23 0 7097 11033 0 0 m iiij 

. Ci 45 8 N 8 28 0 2 2 218 II. 

. Ck 28 5 S 24 23 0 19 19 3' t i ■ 

. Cga 45 41 N 15 36 0 669 1331 3 in CTiS 

. Stein 11 35N 104 52 0 niW — 163 'il'll 
. ,Cco 47 6 N 6 9 0 26 26 3 292 till 
.,Cwa 43 ION 1 21 W 7 13 3 219 
. Lo 29 31 N 71 38 0 31 54 3' 99 
. Cga 34 30N 87 OW 20 41 3' 123 g 

. Ho 31 36N 85 5W 32 60 3! 291 ^!l 

il Ck 27 16 N 77 22 0 75 75 3' |;.r275 
. Eisen — — niW — ll 

rf_ 

ll;' U 
. D — — 8 8 

i - 
Si 

. Cc 59 43 N 17 25 0 123 160 3’ S.li’i, 

. Ch 49 20 N 7 28 0 93 93 3) 152 1 

. Ck 48 7N 3 4W 445 841 3J 1 276 ! 
■j 

. Ck 6 59 8 107 45 0 37 37 D|) I |;;i 

. Ck 32 3 N 84 29 W 11 25 3t 
i 11 

. Df 17 41 N 83 19 0 39 39 r 76 

. Cbl 52 17 N 7 42 0 16 16 3' — 

. Cw 37 59 N 1 10 AV 17 17 sfe 22(1 

. Hca 20 13 S 69 48 W 41 41 
i Cga 49 14 N 29 3 0 4 4 37 — 

. Ro 42 7N 0 18 W 11 11 31 296 

. Cc 44 23 N 69 25 W 19 30 31 165 
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Nummer 

London Paris 

Dec. 10 IV2P Bandong, Goemoroeli, Preang., Java 
’ll 1 
Cwb 8« 4 Sa07»38 0 112 112 331 

i 
242 

gefunden Nenntmannsdorf, Pirna, Sachsen . . H 50 57 N 13 57 01 11 11 — — 
55 Waconda, Mitchell Co., Kans., U. S. iCh 39 20N 98 10 0 45 45 339 221 

Mai 8 Dyalpur, Sultanpur, Oude, Ostindien Cs 26 18 N 82 19 0 14 14 333 — 
Juni 28 m Sikkensaare, Tennasilm, Esthland . ;Cca 58 44 N 24 54 0 3059 3684 334 260! 
Juli 23 5V2 P Lance, Authon, Orleans, Frankreich Cc 47 41 N 12 0 46899 46915 335 263 
Aug. 31 ' 5V. a 1 Orvinio, Rom, Italien. Co 42 8N 12 57 0 493 585 336 282i 

bekannt Santa Catarina, Minas geraes, Brasil., D — — 62 no 109 10,88?| 
gefunden Chulafinnee, Cleberne Co., Ala., U S. 0ml 31 30N 87 37 W 11750 11975 107 X 

n Ssyromolotow, Angara, Sibirien . . Om 56 N 112 0 niW — — — 
5^ Duel Hill, Madis. Co., Nord-Car., U. S.i Oga — — 160 160 363 — 

Juni Ihung, Dhuin Mahamad, Ostindien .! Cc — — 25 25 337 — 
Sept. 23 5 a Khairpur, Mooltan, Ostindien . . . Ck 29 56 N 72 12 0 8 8 338 — 

gefunden I Butler, Bates Co., Missouri, U. S. .j oft)u 38 20 N 94 22 W 1403 2699 108 71 
n Mejillones, Atacama, Siidamerika Eisen 23 5S 70 30 W niW — — 77 

Mai 11 11^4P Sevrukof, Belgorod, Kursk, Russland Cs 50 9N 36 34 0 18 30 340 2831 
14 ^ 2 V Castalia, Nash Co., Nord-Car. U. S. Cgb 36 11N 77 SOW 263 285 341 243 

55 20 Wirba, Widdin, Tiirkei.i stein' 44 ON 22 52 0 niW — — 222 
Nov. 26 10\2i Kerilis, Mael Pestiv., Cot. d. Nd., Frkr. Cga 48 25 N 3 26W 25 25 342 235' 
Feb. 12 10V,p Homestead, Amana, Sheri., Jowa, U. S.' Cgb 41 53 N 91 40 W 2847 3792 343 153 
Marz 4 Sitathali, Raepur, Ostindien . . .1 Ch 25 27 N 74 5 0 16 16 344 1661 

31 — Zsadany, Temeser Banat, Ungarn .' Cc 45 55 N 21 14 0 23 45 345 223 
Apr. 24 •— Mageria, Fathabad, Ostindien . . Stein 27 9N 78 20 0 niW — 346 — 
Aug. 16 m Feid Chair, La Calle, Algier . . . stein 36 52 N 8 23 0 niW — — 236| 

gefunden Werchne Dnieprowsk, Ekaterinoslaw Ofw 48 40 N 34 20 0 5 8 Ill — 
Feb. 16 — Judesegeri, Tumkur, Ostindien . . Cc 13 20 N 77 6 0 16 16 348 — 
Apr. 20 3*/4P Rowton, Wellington, England . . . Omtr — — 39 39 no — 
Juni 19 Vavilovka, Gouv. Cherson, Russland.! Cwb 46 57 N 32 32 0 11 16 349 244 

28 llV^a Stalldalen, Nya Kopparberget, Schw. Cgb 59 56 N 15 2 0 38 38 347 138 
Dec. 21 8^/4 P Rochester, Fulton Co., Indiana, U. S. Cc 41 8N 86 12 W 12 12 350 167 

gefunden , Dalton, Whitfield Co., Georgia U. S Omst 34 43 N 85 18 W 124 179 113 62! 
5? Casey Co., Georgia, U. S. Ogb — — 65 65 112 61 
5? Mantos blancos, Cerro hicks. Chili . Eisen 25 OS 67 34 W niW — 114 — 

)) Serrania de Varas, Atacama, Chili Eisen — — niW — 115 — 
Jan. 3 S.aufQ. Warrenton, Missouri, U. S. Cco 38 50 N 91 low 123 147 352 293 

n 23 4 p. Cynthiana, Harrison Co , Kent., U. S. Cg 38 25 N 84 15 W 102 102 353 175 
Mai 17 — Hungen, Hessen.i Cga 50 28 N 8 54 0 26 26 354 224 
Juni — Cronstadt, Orange Riv.,Freist., Siidafr. Cga 27 43 S 27 27 0 16 16 351 — 
Oct. 13 2p Sarbanovac, Sokob., Alex., Serbien .1 Cc 43 41N 19 34 0 2317 2317 355 254 
Juni 11 11^^ La Charca, Irapuato, Mexiko . . . Stein 20 53 N 100 55 W niW — — — 
Juli 15 1^/4 P Tieschitz, Prerau, Mahren . . . | 49 19N 17 9 0 27470 27488 — — 

« 5J J? Tischtin, Prerau, M'ahreu . . . J 49 17 N 17 10 0 156 359 356 270 
Sept. 5 Dandapur, Goruckpur, Ostipdien . . Cia 26 47 N 83 23 0 184 184 357 — 
Nov. 8 — Rakowka, Tula, Russland . . . . Ci 54 ION 37 41 0 536 536 358 225 

27 6p Dhulia, Khandeish, Ostindien . . . Cwa 20 53 N 74 43 0 6 7 — — 

gefunden Campo del Pucara, Catam., Argentina P 27 20 S 67 20 W 5 5 — — 

gefunden Lick Creek, Davids. Co., N.-Carol. U. S H — — 887 887 364 21 
Jan. 31 — La Becasse, Dun le Poel., Indre, Frkr. Cw — — 17 17 — 226 
Mai 10 5p Estherville, Emmet Co., Jowa, U. S. M 43 25 N 94 45 W 21033 22690 135 105 

» 17 4 p Gnadenfrei, Preussisch-Schlesien . | 51 15 N 15 38 0 62 62 369 — 

ij n 55 Schobergrund, Preussisch-Schlesien |i — — 27 27 — — 
Aug 1 1 1 Atiend Nagaya, Entre Rios, Argentina . .j K 32 32 S 58 16 W 215 221 373 X 
Nov. 1 4 j — 1 Kalumbi, Sahara, Ostindien. . . .' Cwa 17 57 N 73 58 0 164 164 — — 

gefunden Ivanpah, San Bernard. Co., California' Om 34 7N 117 9W niW — — 90 
n Lexington Co , Stid-Carolina, U. S. .| Og 33 58 N 81 7W niW — 117 — 

Feb. 18 5V2 a Toke uchi mura, Yofug., Tamba, Jap. 1 Stein — — niW — — — 
Mai — — Karand, Veramin, Teheran, Persien . M 35 14N 51 56 0 16 16 136 X 
Marz 14 3V2P Pennyman’s Siding, Middlesbr., Engl. Cw 54 35 N 1 14 W • . 359 228' 
Nov. 19 6V0 a Grossliebenthal, Odessa, Chers., Russl. Cwa 46 21N 28 14 0 160 169 360 227 

getunden Hex River Mounts, Capcol., Stidafrika H 33 20 S 19 35 0 108 108 — — 

Alexander County, Nord-Carol., U. S. Eisen — niW — — — 

• )7 
)8 

• )9 

:o 
,1 
2 

.3 
A 

. ,5 

6 
7 
3 

. 9 

;0 
.1 

•!2 
;3 
14 

16 

17 
18 
19 
50 

51 
52 
53 

54 
■■ 55 

‘ 56 
■57 

58 

1; 

1^ 

If 

1 
K 
If 5 

li5 
1|5 
15 
1 5 
15 
1 4 
1 4 
14 
1 4 
1 4 
H 
i!5 
1 5 

15!1 5 
1 5 
] 5 
] 6 

6 

9a 

31 
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London 

- - 1882 
1 1 

gefunden Greenbrier Co , Allegh., W.-Virg., U. S. Eisen 38°—N 80n3W niW 365 
354a 1882 Feb. 3 4p Mocs Gyulatelke, Kol. Gesp., Siebenb.. 46 53 N 21 31 0 486 1723 

h 55 55 Visa . 46 51 N 21 34 0 58 58 
c 55 5) Bare . 46 51N 21 35 0 326 524 361 
d 51 » Vajda-Kamaras.. Cwa 46 50 N 21 37 0 299 299 
e 57 55 55 Mocs. 46 48 N 21 42 0 5550 5550 
r 5? n n Marokhaza . 46 53 N 23 55 0 72 72 
0 )5 Mocs ohne naheren Fundpimkt . — — 661 6786 

355 1882 Aug. 2 4^2 P Pawlowka, Karai, Balaschew, Riissl. Ho 51 36 N 42 20 0 89 89 370 
— 1883 gefunden Grand Rapids, Michigan, U. S. . . Eisen 42 58 N 85 41W niW — — 

— 1883 — — — Adaiia, Konia, Kleinasien, Tiirkei Eu 36 SON 31 10 0 niW — — 

356 1883 Jan. 28 2“/4P Saint Caprais de Quinsac, Gir., Frkr. Ci — — 33 33 373 
357 1883 Feb. 16 3p Alfianello, Brescia, Italien . . . . Ci 45 16 N 10 9 0 186 274 274 

— 1883 Oct. 3 Ngawi, Djogorogo, Java. Stein — — niW — — 

358 ? Mauritius. Ch 20 lOS 

• 

57 35 0 3 3 



Bemerkungen zu den Gewichtsangaben in 
vorstehender Liste. 

Die Gewichtsangabe vor Tschermak erfolgte in Wiener Pfund und Loth; 
Haidinger gab in den Listen^) von 1861 angefangen metriscbes Gewicbt, durch 
Umrechnung aus dem friiberen ermittelt. Nacbdem die alten Angaben haufig nur 
auf ganze, halbe oder viertel Loth abgerundet waren, mussten die umgerechneten 
Gewicbte bis zu 17‘5, 8'8, beziehungsweise 4-4 Gramm von den wirklicben abweichen. 
Tschermak behielt durchgeliends in den fiir die Oeffentlichkeit bestimmten 
Katalogen^) die Haidinger’schen Werthe bei (meist auch dann, wenn unterdessen 
das Gewicht verringert worden war), und liess nur im Kataloge vom Jahre 1869 
die Milligramm, in denen von 1872 und 1877 auch die Centi- und Decigramm weg. 

Auch Hai dinger giebt ofters die alten Gewichte ohne Kiicksicht auf 
mittlerweile erfolgte Verminderueg; er war jedoch kein Beamter des Kabinets, und 
seine ganze, ausserst aufopfernde Miihewaltung fiir unsere Sammlung war eine 
reine Gefalligkeitssache. 

Ich babe alle Stiicke nachgewogen; die sehr zahlreichen Ditferenzen, welche 
aus den ebenerwahnten Unrichtigkeiten der Umwandlung entspringen, babe ich 
nicht besonders hervorgehoben; sie sind durch Yergleichung meiner Liste mit den 
Tschermak’schen, oder besser noch, mit der letzten Haidinger’schen leicht zu 
ersehen. 

Dagegen babe ich alle grosseren, aus der Umwandlung nicht ableitbaren 
Differenzen zu ergriinden versucht; dies ist allerdings haufig selbst mit Zuziehung 
der Kataloge fremder Sammlungen nicht moglich, nacbdem z. B. Tschermak bei 
Abgabe von Stiicken oft gar keinen Gewichtsvermerk eingetragen hat; vergleicht 
man dann den Zuwachs fremder Sammlungen mit dem eigenen Deficit, (was ja 
zuweilen moglich ist, wenn namlich die fremde Sammlung nur ein Stiick als 
Zuwachs verzeichnet und nach der ganzen Sachlage angenommen werden darf, dass 
das ganze erhaltene Stiick dort katalogisirt wurde) so stimmen die Zahlen haufig 
nicht, so dass fiber einen Theil des Abganges kein Nachweis aufzufinden ist. In der 
Mehrzahl der Falle ist bei Tauschposten nur angegeben, was wir erhielten; die 
Gegengabe ist aus keinem der Yerzeichnisse oder Posten ersichtlich. Diese ganze 
Art der Gebahrung war bei Tschermak und auch vorher bei Hornes eine sehr 
uncorrecte, wahrend die Buchung unter Partsch mit wenigen Ausnahmen eine 
ausserst sorgfaltige war. 

Steinbach. Unter Rittersgriin ist 1873 ein Stiick von 53 Gramm zugewachsen, 
1875 eines von 15, welches letztere, nach einem Yermerke Tschermak’s, im 
Jahre 1876 „zur Untersuchung verwendet wurde.“ 

Elbogen wurde immer mit 78.962—79.192 verzeichnet, ist 79.226—79.426 
Gramm; das Gewicht des Hauptexemplares war nur auf Pfund angegeben (141); im 
Jahre 1873 wurden zwei Stiicke von zusammen 22 Gramm abgegeben. 

Hraschina soil sein 39 200—39.258, ist 39.185—39.245 Gramm; die Differenz 
am Hauptexemplar beruht auf ungenauer Wagung (70 Pfund = 39.200 Gramm); im 
Jahre 1879 wurde ein Stiick von 6 Gramm, 1884 ein solches von 0*8 Gramm ab¬ 
gegeben. 

’) 7. Janner 1869 und 30. Mai 1860 ohne Gewichtiangabe; 30. Mai 1861 mit dem umge¬ 
rechneten Gewichte der grosseren Stiicke; 30. Mai 1862 und 1863, 1. Janner 1865 und 1. Juli 1867. 

2) 1. Juli 1869, 1. October 1872 und 1877. 
2) Mit Ausnahme der Hauptexemplare von Coahuila und Knyahinya. 

31* 
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Krawin sollte sein nach Tschermak 2.789—4.119, ist 2.789—4.063 Gramm; 
Tschermak fiihrt im gedrucktenKataloge von 1872 das von Haidinger katalo- 
gisirte Gewicht an, obwohl er selbst in unserem Sammlungskatalog bei dem Stiicke 
Nr. 2 das Abtrennen eines Stiickes im Gewicbte von 43 Gramm (1 Pfund 3^2 Loth 
Wiener Gewicbt weniger 1 Pfund 5 Loth Zollgewicbt) anmerkt. Im Jabre 1869 
verzeicbnet Tschermak eine Abgabe von 14 Gramm an Nordenskjold, ferner 
1873 eine Abgabe an Baiimhauer ohne Gewichtsangabe, welch’ letztere sich aus 
Baumhauer’s Katalog auf 14’4 Gramm ergibt; einStiickchen von 4 Gramm lag unter 
den Doubletten; nimmt man an, dass diese drei Stiicke aus obigen 43 Gramm be- 
stritten wurden, so reducirt sich der restliche Abgang auf 10 Gramm. 

Siratik war 1872 nach T sc h ermak 222—514, ist 223—49lGramm; das Stuck 
5 b mit 24 Gramm wurde 1873 abgegeben. 

Campo del Cielo war 345—439, ist 344—417 Gramm; dasStiick 3b (20 Gramm) 
wurde 1873 an Smith gegeben. 

Xiquipilco war 36.500—58.331, ist 36.210—58.853; vom Hauptexemplar fielen 
im Jahre 1878 durch Kosten Theile ab, wodurch das Gewicht um 290 Gramm sank; 
das Stuck wurde sodann mit einer feinen Wachsschichte iiberzogen. In der Zusatz- 
liste von 1877 verzeichnet T s ch ermak ein neuerworbenes Stiick von 291 Gramm, 
obwohl dasselbe nach seiner eigenen Eintragung im Katalog und im Doubletten- 
hauptbuch schon im Jahre 1874 an Baumhauer gegeben worden war. Das Stiick 
Nr. 7 hat nicht 2P370 sondern 21*320 Gramm. 

Zacatecas sollte nach Tschermak sein 428—576, ist 1*429—2007 Gramm; 
Tschermak hat iibersehen, das Stiick Nr. 5 einzutragen, das Ende 1876 acqui- 
rirt wurde. 

Capland sollte sein 600—956, ist 598—947 Gramm; Das Stiick Nr. 2 war 
unrichtig gewogen. 

Bjelaja Zerkow 131—131, ist 118—118 Gramm; nach dem Acquisitions- 
protokolle Loth = 128 Gramm; 1870 wurde ein Fragment an das British 
Museum gegeben, dessen Gewicht nicht angegeben ist; London verzeichnet 1*9 
Gramm. 

Misteca sollte nach Ts ch ermak sein 1185—1185, ist 764—1001 Gramm; das im 
Jahre 1856 acquirirte Stiick wog 2 Pfund 24 Loth = 1540 Gramm und wurde 
dementsprechend in die Liste vom Jahre 1862 mit 1540—1540 eingetragen; es 
wurde im Jahre 1863, wie die Eintragung von Hornes im Katalog und im Acqui- 
sitionsprotokoll besagt, zerschnitten; dabei ergaben sich die Stiicke 1 Pfund IH/4 
Loth = 766 Gramm, 22 Loth = 385 Gramm und 8^/4 Loth = 153 Gramm, welch 
letzteres sogleich an das British Museum abgegeben wurde; der Schnittverlust 
betrug 13^2 Loth = 236 Gramm; nun hatte also die neue Gewichtsangabe in der 
Liste lauten sollen 766—1151; anstatt dessen findet sich in der Liste von 1863 
die unrichtige Angabe 1185—1185, welche nunmehr unverandert durch die folgen- 
den vier Listen von Haidinger und Tschermak beibehalten wurde, obwohl 
auch noch im Jahre 1868 das Stiick von 385 Gramm (laut Eintragung von 
Hornes im Katalog) in zwei Theile von 14 Loth = 245 Gramm und 5 Loth 
= 875 Gramm geschnitten wurde, deren letzteres an das Museum d’histoire 
naturelle gegeben wurde; Schnittverlust 3 Loth = 52*5 Gramm; es sind also seit 
1868 nur mehr die beiden mit 764 und 237 Gramm richtig gewogenen Stiicke 
vorhanden. 

Ovifac sollte sein 41.000—41.616, ist 41.110—41.665 Gramm; das Haupt- 
stiick ist um 110 Gramm schwerer, als von Tschermak angegeben, ein anderes 
Stiick (Nr. 1) um 61 Gramm leichter. 

Stannern sollte sein nach Tschermak 6.348—13.763, ist 6.365—15.588 
Gramm; die Angabe iiber das Gesammtgewicht ist durch eine Reihe von Un- 
genauigkeiten entstellt; in Haidinger’s Katalog von 1863 ist durch einen Druck- 
fehler 13 Kilo statt 15 Kilo angegeben, was durch alle 4 folgenden Kataloge ge- 
treulich beibehalten wurde; bei Nr. 20 liegen zwei Monolithe von 11 und 6 Gramm, 
welche weder im geschriebenen Katalog noch in einer gedruckten Liste vorkommen, 
aber nach den aufgeklebten Etiquetten noch von Schreibers oder Parts ch 
herriihren; ausserdem hat die Haidinger’sche Gewichtszahl niemals mit der 
Zahl des geschriebenen Kataloges’ iibereingestimmt, sondern war beim Hauptstein 
um 10 Gramm zu niedrig, im Gesammtgewicht um 125 Gramm zu hoch. Im Jahre 
1873 wurde von Tschermak ein Stiick von 184 Gramm abgegeben. 
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Lissa soli nacli Tschermak seiu 3108—3750, ist 3102—3726 Gramm. Die 
Differenz erklart sich grossteiitlieils dadurch, dass Tschermak im Jahre 1869 
vom Stiicke Nr, 4 (lO^/m Loth = 185 Gramm umgerechnetes Gewicht) Loth 
gleich 15 Gramm nach Stockholm ahgab, in der gedruckten Liste jedoch das friihere 
Gewicht beibehielt. 

Rasgata sollte sein 628—1292, ist 628—1266 Gramm; die in Ilaidinger’s 
Liste vom Jahre 1862 gegebene Zahl 628—1292 Gramm wurde diirch alle folgenden 
Verze ichnisse iinveriindert beibehalten, obwohl darin zwei Stiicke mitenthalten 
sind, welche schon 1852, beziehungsweise 1869, laut der Eintragungeii von Partsch, 
beziehiiugsweise Tschermak, an Wohler gegeben worden waren; 1874 wurde 
iioch nach Tschermak’s Eintragung im Kataloge ein Stiick an Baumhaiier 
gesendet, nach deren Abrechnimg die katalogsmassigen Gewichte mit den wirklich 
vorhandenen ubereinstimmen. 

Erxleben nach Tschermak 62 — 87, in Wirklichkeit 52 — 88 Gramm; die 
Differenz in der Gewichtsangabe des Hauptexemplares beruht auf einem Druck- 
fehler in H a i d'i n g e r’s Liste vom Jahre 1862, welcher diirch drei H a i d i n g e r’sche 
und zwei Tschermak’sche Listen fortgefiihrt wurde. 

Chantonnay nach Tschermak 2331—2838, ist 2281—2790 Gramm; die 
Differenz beruht auf der unrichtigen Gewichtsangabe des Hauptstiickes, das im 
Aequisitionsposten vom Jahre 1818 wahrscheinlich um drei Loth zu hoch ange- 
geben wurde. 

Luotolaks soil nach Tschermak sein 16—21, ist 16—16 Gramm. Nach- 
dem immer nur ein Stiick dieses Fallortes in unserer Sammlung war, beruht die 
zweite Zahl bei Tschermak offenbar auf einem Druckfehler. 

Lenarto sollte sein 2800—3292, ist 2805—3243 Gramm; die Differenz er¬ 
klart sich durch die Abgabe eines Stiickes von 50 Gramm an Smith 1873. 

Alexejewka 1155—1554, ist 1150—1170 Gramm; die Gewichtsdifferenz erklart 
sich einerseits durch das Seite 177—180 erwahnte Fehlen eines Stiickes, andererseits 
durch den Umstand, dass alle als Pawlograd eingesendeten Stiicke entsprechend 
den friiheren Bemerkungen zu Mordvinovka gestellt wiirden. 

Seres soli sein 4830—6424, ist 4780 — 6371 Gramm; die Differenz beruht 
auf fehlerhafter ,Wagung des Hauptstiickes. 

Slobodka soli sein 89—99, ist 90—90 Gramm; es war immer nur ein Stiick 
vorhanden, der Irrthum beruht auf einem Druckfehler in Haidinger’s Liste 
vom Jahre 1865, wo es heisst 89‘687- 99'687 Gramm; dieser Druckfehler ist in 
den drei spateren Listen von Haidinger und Tschermak beibehalten worden. 

Politz soil sein 388—408, ist 389—404 Gramm; das Stiick Nr. 2a mit 
4 Gramm fehlt; nachdem bei Post 1873 III vermerkt ist, dass an Baumhauer ein 
Stiick Politz gegeben worden ist, und letzterer in seinem nachsten Kataloge ein 
Stiick Politz mit 4 Gramm verzeichnet, so ist anzunehmen, dass Nr. 2a an 
Baumhauer gegeben wurde; das Stiick wurde aber weder im Katalog, noch 
im Aequisitionsposten von Politz ausgetragen. 

Juvinas 498—698, ist 484—682 Gramm; die Differenz beim Hauptexemplar 
ist nicht aufgeklart; eine Abgabe ist nirgends verzeichnet. 

Allahabad 459—546, ist 446—494 Gramm; die Differenz vertheilt sich auf 
die beiden, in der Sammlung befindlichen Stiicke und beide tragen auch deutliche 
Merkmale an sich, welche erkennen lassen, dass von ihnen Stiicke abgetrennt 
wurden. Beide gehorten einem Fragmente von 1 Pfund Loth = 582 Gramm 
an, welches, entzweigeschnitten, die Stiicke von 26V4 Loth —459 Gramm und 
5 Loth = 88 Gramm lieferte. Die Schnittflachen wurden mit Colcothar polirt, 
wodurch die beiden Stiicke oberffachlich eine rothliche Farbung erhielten. Das 
grossere Stiick besitzt nun eine frische Bruchflache, welche nach dem Poliren er- 
zeugt sein musste, weil sie die urspriingliche graue Farbe zeigt; nach der Form 
des Steines ist zu ersehen, dass das abgeschlagene Fragment ungefahr dem fehlen- 
den Gewichte von 13 Gramm entspricht. Das zweite Stiick lasst nach der 
Form und der Beschreibung erkennen, dass es noch einmal durch einen Quer- 
schnitt getheilt worden sein musste, und dass der fehlende Abschnitt, dessen 
Grosse sich am Hauptstiicke leicht reconstruiren lasst, das vorhandene Stiick von 
48 Gramm ungefahr zu 88 Gramm erganzen musste. Ein Vermerk iiber die zwei 
abgetrennten fehlenden Stiicke ist nirgends zu finden. 

Nauheim soli sein 61—61, ist 53—53 Gramm; die Gewichtsdifferenz diirfte 
theilweise daher riihren, dass 1870, laut der Eintragung bei Post 1870 I, ein Plattchen 
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an das British Museum ahgegeben wurde, dessen Gewicht nirgends verzeichnet 
ist, imd auch in der Liste von 1872 nicht abgerechnet erscheint; London hat 
3-6 Gramm eingetragen. 

Mordvinovka 12—12, ist 386— 444. Es wurden entsprechend den Bemerkungen 
auf Seite 177—180 alle als Pawlograd eingelangten Stiicke hierher gestellt, wo- 
durch sich die Differenz erklart. 

Newstead sollte sein 774—1162, ist 364—429 Gramm; das zuerst acquirirte 
Stuck ist im Posten und im Kataloge mit 3^ ^ Loth = 66 Gramm eingetragen, wo- 
mit die Wagung (65 Gramm) iibereiEstimmt; in der gedruckten Liste von 1863 
erscheint dieses Stuck offecbar irrthiimlich mit 774'391 Gramm verzeichnet; das 
zweite Stuck ist im Posten und Katalog zu 21 Loth = 368 Gramm (nachgewogen 
364 Gramm) angefiihrt, wahrend der Zuwachs laut Liste vom Jahre 1865 
388 Gramm ware, was wiederum auf einer falschen Eintragung beruht. 

Bohumilitz 2583- 2751, ist 2590—2694 Gramm; die Stiicke 4b mit 
22 Gramm und 5 mit 49 Gramm wurden 1875, beziehungsweise 1873 abgegebcn. 

Walker Co. 65—65, ist 60—60 Gramm; im Posten von 1870 sowie im 
Katalog steht als Gewicht 59 Gramm, was mit der Wagung (60 Gramm) tiber- 
einstimmt; die Zahl 65 beruht offenbar auf einem Druckfehler. 

Scriba 90—90, ist 83—83 Gramm; letztere Zahl stimmt mit Acquisitions- 
protokoll und Katalog; erstere riihrt von einer irrigen Angabe in Haidinger’s 
Liste von 1863 her, welche in alien folgenden Listen beibehalten wurde. 

Charwallas 18—18, ist 18—19 Gramm; es wurden seit 1862 immer beide 
Stiicke unter einer Gewichtsziffer aufgefiihrt. 

Macao 197—605, ist 198 — 587 Gramm; an der Gewichtsdifferenz von 18 Gramm 
hangt ein ganzer Weichselzopf von Confusion. Tschermak hat im Katalog ver- 
merkt, dass das Stiick Nr. 6 alt, 5 neu, mit 2^^/32 Loth = 42 Gramm im Jahre 
1869 an Nordenskjold gegeben wurde; nichtsdestoweniger fiihrt er, wie ge- 
wohnlich, in der gedruckten Liste von 1869 und 1872 die alte Gewichtszahl un- 
verandert weiter. Nun ist aber das genannte Sttick gar nicht ahgegeben worden, 
sondern befindet sich in imserer Sammlung, und zwar so genau tibereinstimmend 
mit Gewichtsangabe und Beschreibung, dass iiber die Identitat gar kein Zweifel 
aufkommen kann. Man konnte also danach annehmen, dass einfach von einer 
Abgabe nachtraglich abgestanden wurde; dagegen spricht aber der Umstand, dass 
in unserer Sammlung das Stiick 7 (1839 XXVII. 1), mit 1 Loth = 17 Gramm fehlt, 
und dass Nordenskjold im Kataloge von 1870 bei Macao angibt: Erhallen 
fran Museet i Wien genom v. Tschermak. Andererseits fiihrt aber Norden¬ 
skjold als erhaltenes Gewicht 30 Gramm an, was wiederum mit einer Angabe 
unseres betreffenden Postens (1869 XIV.) iibereinstimmt, wonach Nordenskjold 
im Ganzen 60 Gramm Meteoriten erhielt; die iibrigen, neben Macao, machen 
namlich zusammen 32 Gramm aus, was mit 30 Gramm Macao ungefahr 60 Gramm 
gabe. Das wahrscheinlichste scheint mir aber, dass an Nordenskjold ein 
Stiick aus den Doubletten gegeben wurde, und das Stiick No. 7 auf ander- 
weitigem Wege abgegeben wurde; es wurde namlich das Stiick No. 5 mit 3^/g Loth 
= 63 Gramm von Partsch wegen Verwitterung unter die Doubletten gereihtund 
mit 8 Gramm Schnittverlust entzweigeschnitten; die beiden erhaltenen Stiicke 
wogen 25 und 30 Gramm; ersteres wurde im Jahre 1845 an die Universitat von 
Utrecht gegeben, wahrend das letztere mit U^/32 Loth = 30 Gramm nicht als ab¬ 
gegeben erscheint; dieses diirfte an Nordenskjold gegangen sein. 

Esnandes 48—48, ist 42—42 Gramm; es ist nur im Jahre 1870 eine Abgabe 
an das British Museum im Kataloge eingetragen (in der gedruckten Liste von 1872 
nach wie vor 48 Gramm angegeben), London hat aber nur 1 4 Gramm verzeichnet; 
iiber den Rest liegt kein Vermerk vor. 

Putnam Co. 87—87, ist 87—125 Gramm; das zweite, im Jahre 1863 acqui¬ 
rirte Stuck von 38 Gramm wurde in keiner Liste aufgefiihrt. 

Petropawlowsk 118—118, ist 100 — 100 Gramm; die Gewichtsverminderuug 
geschah laut Eintragung von Ho ernes im Kataloge im Jahre 1865; die zwei ab- 
geschnittenen Stiicke von zusammen ^4 Loth = 13 Gramm wurden an Greg (1865) 
und Wohler (1868) geschickt; in den gedruckten Listen von Hai dinger und 
Tschermak wurde das urspriingliche Gewicht unverandert weitergefiihrt. 

Magura 10.640—30.395, ist 10 590—30.214 Gramm; die Gewichtsdifferenz 
riihrt zum Theil von der Ungenauigkeit der alteren Wagungen her, welche theil- 
weise nur auf ganze Pfund abgerimdet sind; drei Nummern (7, 8, 9) lagen ohne 
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Gewicbtsbestimmnng in der Samnilung und waren in den gedriickten Listen nicbt 
mitinbegriffen; ein Stiick von 95 Gramm wurde 1873 abgegeben. 

Smitbland 13 — 13, ist 105—118 Gramm; Tscbermak bat vergessen, das 
Stiick No. 2 in die Liste zu setzen. 

Griineberg 15—24, ist 9—17 Gramm; iiber die Abgabe vom grosseren 
Stiicke ist nirgends ein Vermerk zu finden. 

Utrecbt 203 — 381, ist 201—373 Gramm; ein Stiick von 9 Gramm wurde 
1873 von Tscbermak an Smith gegeben, wodurcb die Differenz erklart ist. 

Netscbaevo sollte seiu 464—1107, ist 468—1192; die Stiicke No. 1, 2, 4 sind 
katalogisirt mit 389, 208, 466 Gramm, wiegen aber in Wirklicbkeit 468, 219, 
460 Gramm. 

Seelasgen sollte sein 4850—6847, ist 4814 — 6580; das Hanptexemplar war 
unricbtig gewogen; das Stiick Nr. 4a mit 28 Gramm feblt obne irgendwelcben 
Nachweis iiber die Abgabe desselben; an seiner Stelle ist ein Stiick von 4 Gramm 
aufgestellt (Post 1848. XXII. 1), das friiber wabrscbeinlicb nnter den Doiibletten 
gelegen war, nacbdem es keine aufgeklebte Etiquette tragt. Das Stiick Nr. 2 (199 
Gramm) wurde 1875 abgegeben. 

Braunau 2132—2430; ein Stiick von 30 Gramm wurde 1879 abgegeben. 
Scbie 35—35, ist 30—30 Gramm; es findet sicb kein Yermerk iiber eiue 

Abgabe; Differenz unaufgeklart. 
Fekete 9876—12,754, ist 9866—12.523 Gramm; die Gewicbte in den ge- 

druckten Listen von Haidinger und Tscbermak waren von Anbeginn unricbtig; 
von 1862 bis 1869 war der Vermerk 9.877—12.671, wabrend nacb Katalog und 
Acquisitionsprotokoll die Angabe 9.877—12.424 Gramm batte lauten miissen; 
Tscbermak verzeicbnete im Jabre 1870 im Katalog, dass vom Stiicke Nr. 7 ein 
Tbeil abgescbnitten wurde, dessen Gewicbt nicbt angegeben ist; die Wagung 
ergab tiir den zuriickgebliebenen Tbeil 113 Gram.m anstatt 7^^/ie Lotb = 139 Gramm r 
die nacbste Tscbermak’scbe Liste vom Jabre 1872 verzeicbnet gleicbwobl das- 
selbe Gewicbt, wie in der vom Jabre 1869. Im Jabre 1875 kamen zwei Stiicke 
von 57 und 83 Gramm in die Sammlung, wovon jedocb nur das letztere in 
Tscbermak’s Zusatzliste vom Jabre 1877 verzeicbnet ist Was mit dem oben- 
erwabnten Abscbnitte gescbeben ist, ist nirgends ersicbtlicb. 

Bustee 15 — 17, ist 15—15 Gramm; die Angabe Tscbermaks berubt wobl 
auf einem Druckfebler, da sowobl im Acquisitionsposten als aucb im Kataloge nur 
ein Stein im Gewicbte von 7$ Lotb = 15 Gramm erwabnt ist. 

Segowlee war 1032 — 1150, ist 996—996 Gramm; ein Stiick von 118 Gramm 
wurde 1873 an L. Smith gegeben; vom Hauptstiicke fiel im Jabre 1883 ein Fragment 
von 37 Gramm ab, welches zu den Doubletten gelegt wurde. 

Wercbne Udinsk 192—354, ist 191—423 Gramm wegen des Hinzutretens 
des von Tscbermak als Sibirien eingestellten Eisens. 

Sarepta sollte sein 446 — 1198, ist 394—751 Gramm; die Differenz riibrt 
daber, dass das Hauptstiick von 446 Gramm laut Tscbermak’s Eintragung im 
Jabre 1873 an L. Smith gegeben wurde. 

Hainbolz sollte sein 840—1602, ist 417—760 Gramm; das Hauptstiick von 
840 Gramm wurde von Hornes im Jabre 1867 in die Mineraliensammlung iiber- 
tragen, von Tscbermak aber nocb weiter in den Listen von 1869 und 1872 an- 
gefiihrt; ferner sind als abgegeben verzeicbnet im Acquisitionsbucb vom Jabre 1860 
V2 Loth = 9 Gramm, 1863 2 Lotb = 35 Gramm und 1874 ein Stiick obne Ge- 
wicbtsangabe; bei letzterem Posten (Baumbaiier in Harlem) stebt als Abgabe 
verzeicbnet im Posten: Toluca, Knyabinya, Basgata und Hainbolz, bingegen im 
Tauscbprotokolle: Toluca, Basgata und Victoria West; endlicb im gescbriebenen 
Kataloge: Toluca, Basgata und Victoria West. Ferner ist eine Abgabe von 
33 Gramm im Acquisitionsprotokolle von 1875 verzeicbnet. Auf einem in der 
Doublettensammlung liegenden Zettel batte Tscbermak nocb angegeben, dass 
1871 an Nevillimd 1872 an L. Smith Stiicke gegeben wurden. Beziiglicb Nevill 
ist aucb ein Vermerk im Acquisitionsprotokoll, wo aber nur die Abgabe von 
337 Gramm Toluca und 108 Gramm Pultusk angegeben ist; bei Smith ist gar 
nicbt verzeicbnet, was er erbielt. Gegenwartig sind nocb Splitter im Gewicbte von 
23 Gramm vom erstgenannten Stiicke vorbanden. 

Stawropol 21—21, ist 18—22 Gramm; erstere Angabe berubte oftenbar auf 
einem Druckfebler. 
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Veresegyhaza 15.655—15.764 Gramm; die ursprtingliche Gewichtsangabe 
16.030—16.083 Gramm, welcbe durch alle Kataloge von 1862—1872 unverandert hin- 
durchging, war von Anbeginn falscb; sie entsprach namlich lediglich dem Stande 
vom Jabre 1858 (drei Stiicke, von 16.030, 35 und 18 Gramm); schon 1860 wurden 
vom Hauptstucke laut Eintragung von Hornes im Acquisitionsprotokolle, zwei 
Fragmente im Gewichte von 319 beziehungsweise 61 Gramm abgeschlagen; letzteres 
ging noch im selben Jabre an Sbepard, das registrirte Stuck von 35 Gramm 
wurde 1863 an das British Museum gegeben. Das Stiick von 319 Gramm scbeint 
nocb einmal zerscblagen worden zu sein; es wurde urspriinglicb nicht io den 
Katalog eingescbrieben, erst Tscbermak trug es in letzteren obne Gewicbts- 
angabe ein mit dem Vermerk: „wabrscbeinlicb wurde dasselbe, als es vom Haupt- 
stiick berabzufallen drohte, davon abgelbst, aber nicbt weiter eingetragen.“ Nacb 
Tscbermak’s Abgang fand sicb dieses Stiick im Gewichte von 139 Gramm vor; 
es wurde 1879 gescbnitten, 30 Gramm an L. Smith gegebeu, 2 Stiicke von 41 
und 55 Gramm in der Sammlung belassen. 

Staunton 1870 sollte sein 72—115, ist 49—91 Gramm; nacbdem unter den 
Doubletten ein, offenbar vom Stiicke Nr. 2 abgescbnittenes Fragment von 16 Gramm 
liegt, das zusammen mit jenem, 65 Gramm wiegt, so ist dadurcb die Gewicbts- 
differenz bis auf 7 Gramm erklart, welcbe auf den Verlust beim Scbneiden ge- 
recbnet werden konnen. 

Trenton 700—1050, ist 701—1109 Gramm; das Stiick Milwaukee (72 Gramm) 
ist zu Trenton hinzugekommen, dagegen hat das Stiick Nr. 2 nicbt 350, sondern 
nur 335 Gramm. 

Lagrange sollte sein 42—42, ist 210—442 Gramm; es wurde vergessen, die 
beiden 1863 acquirirten Stiicke Nr. 2 und 3 in die Listen zu setzen. 

Menow 160 — 165, ist 159—160 Gramm; jTscbermak’s Angabe berubt auf 
einem Druckfebler, es waren nie mehr als zwei Exemplare in der Sammlung, 
deren kleineres, wie aus Haidinger’s Listen von 1865 und 1867 und aus der 
Tschermak’scben von 1869 hervorgebt, 1 Gramm wiegt. 

Victoria West sollte sein 178—192, ist 177 -177 Gramm ; das Stiick Nr. 1, 
das iibrigens nicbt 14, sondern 4 Gramm schwer war, wurde von Tscbermak 
1874 an Baumhauer gegeben. 

Copiapo 595—1246, ist 568—1221 Gramm; das Hauptstiick war falscb 
gewogen. 

Russel Gulch 35—35, ist 105—105 Gramm; wie sclion oben Seite 209 be- 
merkt, ist das Stiick von 32 (nicbt 35) Gramm unecbt und gebort zur Trenton- 
gruppe. Das echte Russel Gulch ist das im Jabre 1873 acquirirte mit 105 Gramm. 

Prambanan war 24—32, ist 21—29 Gramm; das Hauptstiick wurde eben- 
gescbliffen, wodurcb der Gewicbtverlust entstand. 

Juncal sollte nacb Tscbermak sein 113—113, ist 97—97; nacb einer 
Eintragung beim Posten 1870 I wurde in dem genannten Jabre ein Plattcben von 
dem einzigen vorbandenen Stiicke abgescbnitten und abgegeben; in der Liste von 
1872 bat Tscbermak wie gewobnlicb das friibere Gewicbt beibebalten. 

Ilimae sollte sein 51.200—51.420, ist 50.755—51.159 Gramm; als Gewicbt des 
Hauptstiickes ist wabrscbeinlicb das ursprlinglicbe, vor dem Abschneiden der 
Stiicke 2 und 3 giiltige, angegeben gewesen; das Stiick Nr. 3 war gar nicbt in die 
Liste aufgenommen. 

Knyabinya sollte sein 307.000—313.287, ist 293.467—298.859 Gramm. Das 
Hauptexemplar, wovon bis zum Jabre 1874 nur drei Stiicke im Gesammtgewicbte 
von 279.766 Gramm acquirirt waren, erscbeint in Tscbermak’s Liste vom Jabre 
1872 mit 293.300 Gramm angegeben, wabrscbeinlicb, weil das vierte Stiick von 
13.700 Gramm scbon in Wien angelangt war; in der Erganzungsliste von 1877 
wurde dieses Stiick noch einmal als Zuwacbs aufgefiibrt, so dass das Gewicbt (abge- 
seben von dem friiberen Additionsfebler) auf 307.000 Gramm gewacbsen ware; icb 
babe die vier Stiicke nicbt nachgewogen, sondern ibre Gewichte aus den 
Acquisitionsprotokollen entnommen, wonacb dieselben zusammen 293.466 Gramm 
ausmacben. Ein Stiick von 1.085 und eines von 316 Gramm wurden im Jabre 
1880 abgegeben. Das Stiick Nr. 6 (im Kataloge als Nr. 5 bezeicbnet) wiegt 3.226 
anstatt 6V2 Pfund = 3.640 Gramm; vielleicht erfolgte die urspriingliche Wiigung 
nacb Zollpfund, was 3.225 Gramm, also iibereinstimmend mit dem gegenwartigen 
Befund ware; andererseits bat das Stiick eine Brucbflacbe, wabrend die Beschreibung 
vollstandige Umrindung angibt; aber auch damit ware die Gewicbtsdiflferenz nicbt 
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erklart, weil nach der ausserst charakteristischen Form dieses hochorientirten 
Steines das an die Brucbflache passende fehlende Stiick nicbt mebr als etwa 
100—120 Gramm gewogen haben konnte. Das Stuck Nr. 9 bingegen wiegt nicbt 
580 Gramm, wie katalogisirt, sondern 630. 

Tadjera 184—184, ist 166 — 166 Gramm; das im Jabre 1868 im Acquisitions- 
posten vorzeicbnete Gewicbt wurde 1872 nocb aufgefubrt, wabrend 1870 ein Stiick 
(unbekannten Gewichtes, London hat nur 3.6 Gramm) an das British Museum ab- 
gegeben wurde; nach Tscbermak’s Abgange fanden sicb zwei Splitter mit 
V2 Gramm vor, ausserdem war ein Diinnschliff gemacbt worden. 

Colorado 32—32 Gramm; es ist das irrtbiimlicb als Russel Gulch bezeicbnet 
gewesene Stiick. 

Pultusk 7.150—11.087, ist 7.097—11.033 Gramm; die Differenz berubt auf 
unricbtiger Wagung des Hauptstiickes. 

Sanguis 3—6, ist 7—13 Gramm; die gedruckte Liste von 1869 gibt irr- 
tbiimlicb die balben Gewicbte an (3'50—6’56) wabrend im Acquisitionsprotokoll 
das Gesammtgewicbt beider Stiicke ricbtig zu Loth =13 Gramm angesetzt ist. 

Frankfort ^2—44, ist 32—6); in Tscbermak’s Liste ist das Stiick Nr. 1 
(acquirirt 1871) ausgelassen worden. 

Krabenberg87—87, ist 93 — 93 Gramm; im Posten stebt 5V4 Loth = 92 Gramm, 
was unricbtig umgewandelt worden war. 

Ibbenbiihren 16—19, ist 16 —16 Gramm; die zweite Zabl bei Tscbermak 
berubt auf einem Druckfebler, es war immer nur ein Stiick in unserer Sammlung. 

Santa Catarina war 125—125, ist 62—110 Gramm; das Eisen lag mit der 
Bezeicbnung Minas geraes, zweifelbaft in der Sammlung; icb Hess es durcb- 
schneiden (Gewicbtsverlust 15 Gramm) und fand, dass es mit Santa Catarina iiber- 
emstimmt. 

Jahrbuch d. k. k. g-eol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. I. (Dr. A. Brezina.) 32 
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Gesammtortsregister mit den Oaten iiber die Hauptlocalitaten. 
Fiir eine jede Localitat wiircle der Name des dem Fall- oder Fundpunkte nachstgelegc'n 

Ortes gewalilt, aiisser weon an mehreren Orten Stiicke gefunden wurden, in welchem Falle der I\;»e 
einer grdsseren Ortschaft angenommen wurde; neben dem als Schlagwort gewahlten, fett gedruobn 
Namen stebt die Bezeichnung der petrographiscben Gruppe, sodann Fall- oder Fnndzeit (wenn meh;v 
Fallstimden angefiibrt werden, das Mittel aus denselben; a = ante meridiem, p = port meridi«t\ 
ferner geograpbiscbe Breite imd Lange, letztere auf Greenwich bezogen, endlicb alle mir beknt 
gewordenen Orts- oder Landernamen, welcbe auf den betreifenden Fall Bezug baben. 

In letzter Linie steben in Form von Briicben die Hinweise auf alle jene Acquisitionspofn 
unserer Sammlung, in welcben der Ein- oder Ausgang von Stiicken der betreffenden Localitat erwiin 
ist. Der Zabler des Brucbes zeigt das Jabr, der Neoner die Postnummer an. Ein Brucb in Klam^ 
bedeutet, dass das im angegebenen Posten erwahnte Stiick irrtbiimlicberweise zu der genannten L(i. 
litat gerecbnet wurde. 

A. 
Medwedewa 

Jigalowka 
Abakansk 
Acbtirk 
Acb-Tscbawly Karakol 
Agu Macao 
Adair Limerick 
Adalia [Stein [1883] 36° 30 N , 3L 

10 0. Konia, Kleinasien, Tiirkei 
niW. 

Adare Limerick 
Aeriotopos Bear Creek 
Afrika Capeisen 

Cold Bokkeveld 
Cronstadt 

Daniels Kuil 
Dellys 

Duruma 
Feid Cbair 

Great Fisb River 
Hex River Mounts 

Lowenfiuss 
Mauritius 

Orange River 
Senbadja 

Siratik 
Tadjera 

Victoria West 
Agen Agen 

Galapian 

Ageu [Cia [m, 5/IX. 1814] 44° 
26 N , 0° 31 0. und le Temple 
(44° 23, 0° 31), S. von Monclar, 
0. von Tormeins, Dep. Lot et 
Garonne, Frankreich 
16/ 41, 42/ 48/ 

/S 14 ll 121 

Aggersbuus Scbie 
Agra Kadonab 

Kberagur 
Nageria 

Agram Hrascbina 
Slavetic 

Abakarsk Medwedewa 
Abmednnggur Jamkheir 
Aigle Laigle 
Aillant sur Tbolon Les Ormes 
Ain, Dep. Belmont 

Luponnas 

Ajagus Karakol 
Akbarpur Akburpoor 

Akbnrpoor [Cgb [18,lY. 1838] 
26° 25 N., 79° 57 0. (Akbar¬ 
pur, Akburpur) YfSW. Cawn- 
poor, zw. Ganges und Jumna, 
District Sabaranpoor (Sabaran- 
pur) NW. Provinz, Ostindien 
63/ 

(29 

Akburpur Akburpoor 
Akersbuus Scbie 
Alabama Auburn 

Cbulalinnee 
Danville 

Frankfort 
Lime Creek 
Morgan Co. 
Walker Co. 

Alais [K [5 p. 15/111. 
N, 4° 15 0. Saint 
Lolm und Valence, 
nobres, SO. Alais, 
Frankreicb 

1806] 44° 0. 
Etienne de 
OSO. Yeze- 
Dep. Gard, 

16 82, / 33/ 43/ 
/35 (27 /22 Is 

Alamos de Catorze Rancbo de 
la Pila 

Albacher Miihle [P [gef. 1802] 
49° 59 N., 6° 30 0. bei Bit- 
burg, unw. des Kyllfliisses u. 
d. Mettericber Miible, N. Trier, 
Niederrbein, Preussen, Deutscbl. 
40/ 42/ 

'1 I Si 

Albany Betblebem 
Burlington 

Cambria 
Scriba 

Seneca Falls 
Albany Co. Betblebem 
Albarello Albareto 

Albareto [Cc [5 p. Mitte YII. 
1766] 44° 41 N , 10° 57 0. 
(Albarello, Alboreto, Alboretto) 
bei Modena, Italien 

1835] 51° 43 N., 1° 58 W. i- 
rencester, England 
69/ 70/ 

/l5 11 

Aleksinac Sarbano.c 
Alengon Laie 
Alessandria Alessam a 

Motta di Cti 
Alessandria [Cga [IF/4 a H. 

1860] 44° 54 N., 8° 35 0. Id 
V. San Giuliano veccbio, Piem t. 
Italien 
64/ 

Is 
Alexejewka [C\v [m. 15/11. Li] 

48° 34 N., 37° 52 0. bei Bai- 
mut (oL), Gouv. EkaterinosiP 
(Katberinenburg) Russland 
Hierber? Scbolakoff, 23/1. IG. 
Brit. Mus. 
40 

'/l 
61/ 61 

Us [^723] [*^/:3] 
85 

'54 '58 

Alexinac Sarbano c 
Alflanello [Ci [3 p. 16/11. IG] 

45° 16 N., 10° 9 0. bei Por- 
vico u. Brescia, Prov. Cremci. 
Italien 
83/ 

48, 63/ 
'27 /3I 

Albareto 
Alboreto ( 
Alboretto i 
Aldsworth [Cga [4^2 4/YlII p. 

!/ 83' 83/ 
'5 /6 hi 

Algier De s 
Feid Clr 

Senhaa 
Tadja 

Allahabad Allaha d 
Mtr 

Allahabad [Cwa [6 p. 30/XI. 18 ] 
25° 57 N., 80° 50 0. _ Oe 
Rourpoor (Rourpore), Bitt r 
(Bitbur) u. Sbabpur (Sbabpo) 
bei Futtebpore (Fatebpim, 
auf dem Wege naeb Cawnpc, 
Prov. Doab, Ostindien 
GOj 

Alleghany Co. Pittsbi? 
Alleghany Mts. Greenbrier '' 
Alpes maritimes La Cae 
Alt-Castilien Berlanguils 
Altotting Sankt Nicos 
Alton Denton '• 
Alt-Skalitz BobumiJ 
Alt-Strelitz Men** 
Amana HomestO 
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% 

Ai 

Ai 

Ai 

Ai 
Ai 

-4 
< 

Cl 

A] 
A]' 

rgoro Macao 
r Guebala Tadjera 
•(j jVIacao 
ilusien Sevilla 
erson [P? [prahi torisch] 39° 
N., 84° 12 AV. Little Miami 

illey, Hamilton Co., (oL , 
do, U. S. 
W. 
ira Ssyromolotow 
ers [Cw [8'/2 p. S/YI. 1822] 
° 28 N., 0° 34 W. Dep. Maine 
Loir, Frmkreich 

Aub 
Aube Dep. 
Aubenas 

Lowenfluss 
Saint Mesmin 

Juvinas 
Auburn [H [gef. 1867] 32° 37 N , 

85° 32 W. Alacon Co. Alabama 
U. S. 

75/ 
'28 

Augusta 

Augusta Co. 

^ A: 
Ai 

. A) 
A] 

" A] 
Ai 

■ A] 
A: 
A: 

■ A; 

A.- A 
- A 
■ A 

A 
A 

25 

)uleme 
)ma 
ipolis 
ly doddi 
coli corradi 
■fogasta 

ida 
)li 
;onien 

lEsas 
khe Dep. 
lazzo 
juipa 
sntina 

Saintonge 
Pillistfer 

Nanjemoy 
Muddoor 

Orvinio 
Mantos blancos 

Saiirette 
Berlanguillas 

KLaii’pur 
Roda 
Sena 

Xewton Co. 
Juvinas 
Eenazzo 

Tarapaca 
Campo d-1 Cielo 

Campo del Pucara 
Nagaya 

Carleton Tucson 
'Hessle 

Magura 

A ona 
A D 
A 1 
A 9 [Cwa [XL 1805] 42° 28 N., 

2 0. OSO. Calvi, Corsica, 
rankreich (Italien) 

A 
A 

A 

A 

39 / 63 ; 
'25 '22 -29 

eville 
ville 

Bairds Farm 
Black Mountain 

Jewell Hill 
am Assam 

Goalpara 
am [Cgb [gef. 1846] ca. 26° 
5 X., 92° 30 0 Ostindien 

A 
A 
A 
A 
A 

84/ 
-41 / 

a 
12 

Madoc 
ac Disko Eiland 
•'achan Sarepta 
arien Oviedo 
cama Atacama Bolivia 

Atacama Wiaste 
Barranca bianca 

Imilac 
’ Juncal 

Alejillones 
Serrania de Yaras 

Sierra de Chaco 
A cama Bolivia [0ml [gef. 1858] 

1. 20° S., 70° W. Siadamerika, 
ahrscheinlich gleich dem einen 
obija (Calcutta] 

^ cama Wiiste [Stein [gef 1860] 
a. 20° S., fo° W. Bolivia, Stid- 
Qierika 
• i AY. (Brit. Mus.) 

Castine 
Xobleboro 

Staunton 
Staunton 

Aukoma Pillistfer 
Aumale Senhadja 
Aumieres [Cwa [4 YI. 1842] 44° 

18 X., 3° 13 0. bei Saint Ge¬ 
orges de Levejac (oL), S. Ca- 
nourgue, W. Florae, Canton 
Massegros. Dep Lozere, Frank- 
reich 
56/ 

/48 

Aussuu [Cc [7V2 a. 9/XIL 1858] 
43° 5 N., 0° 33 0. und Clarac 
(43° 4,0° 351, beide ONO. Montre- 
jeau, Saint Gaudens, Dep. 
Haute Garonne, Frankreich. 
false 15/XII. 
59/ 75/ 

-28 ',12 

Austin City 
Australien 

75 
14 

75/ 
I 1 5 

Denton Co. 
Baratta 

Cranbourne 
Honolulu 

Lance 
Favars 

Alarmande 
Avilez [Cg [Sommer 1856] 20° 

35 X., 105° 3. W. bei Cuencame, 

Authon 
Aveyron Dep. 

71; 

Durango, Mexiko 
/ 45 

Awoting Aloor 
Ayaguz 
Azam garb 
Azim gescb 
Azim gesb 
Azim gur 

Pillistfer 
Karakol 

Mbow 

B. 

Bandong Babakan Djattie 

Babb’s Mill [Hca [gef. 1818] 36° 
8 X., 82° 52 W., 10 miles X. 
Greenville, 222 M. 0. Xasbville, 
Green Co. (Greene Co.), Ten¬ 
nessee, U. S. 
52/ 

bo 
Baebraut 
Baden 
Baffe 
Baffiusbay 
Bagerbaut \ 
Bagirbat / 

Alexejewka 
Heidelberg 

La Baffe 
Sawallik 

Gopalpur 

Segowlee 
Bemdego 

Babar 
Babia 
Bairds Farm [Ofb [bekannt 1839] 

35° 36 X., 82° 31 W. (Bairds 
Plantation), nahe French Broad 
River, 6 miles X. Asheville 

(Asbville), 218 M. W. Raleigh, 
Buncombe Co, Xord-Carolina, 
U. S 
40/ 40/ 44/ 60/ 61/ 68- 

,1 19 '20 41 -16 /21 

Bairds Plantation Bairds Farm 
Balascbew Pawlowka 
Balson de Alalpini Coabuila 
Bambouk Siratik 
Baucoorah Sbalka 
Baudoug [Cwb [F/g p 10/XH. 

1871] 8° 4 S., 107° 38 0. Goe- 
moroeb, 2'2 Km. SW. Babakan 
Djattie, 1’5 Km von Tjignelling, 
Preanger, Java. 
73 

Banja 
Bankoora 

Sarbanovac 
Sbalka 

Baratta [Stein [Y. 1845] 35° 26 S., 
145° 4 0. 35 miles unter Deni- 
liquin, Xeu-Caledonien, Austra- 
Lien 
niW. 

Barbezieux Saintonge 
Barbotau [Cga [9 p. 24/YII. 

1790] 43° 57 X., 0° 4 0. 0X0. 
Cazauban, Dep. Gersund zwiseb. 
Creon (43° 59, 0° 7) und La¬ 
grange de Julliac, AY. von Ga- 
barret en Armagnac, Dep. 
Landes; Gascogne, Frankreich 
09/ 21/ 27/ 38/ 38/ 41/ 44/ 

to '9 '27 .'4 '24 /14 /33 
44/ 60/ 61/ 

'4 
■I . 
'36 /41 

Barcelona 

Bare 

/16 

Canellas 
XuUes 

Aloes 

Barea [AI [4 YH. 1842] 42° 23 X., 
2° 30 W. Prov. Logrono, 
Spanien 
niW. 

Barne Laigle 
Barranca bianca [Obb [gef. 1866] 

26° 57 S., 69° 0 SV. San Fran¬ 
cisco Pass (oL), Cordillere Ata¬ 
cama, Chili, Siidamerika 
69/ 

Bartfeld 
Bassein 
Basses Pyrenees 
Basti 

Bas Yernet 
Bates Co. 
Batsura 
Bayern 

Lenarto 
Quenggouk 

Sauguis 
Bustee 
Pokra 
Laigle 
Butler 

Biitsura 
Krabenberg 

Alauerkircben 
Sankt Xicolas 

Sebonenberg 
lttlI10SS 

Bear Creek [Ofb [gef. 1866] 39° 
48 X., 105° 5 AY. Aeriotopos, 
Sierra Madre Range, Denver 
City (oL), Denver Co., Rocky 
Alountains, Colorado, U. S. 
69/ 69/ 

-4/15 

Beaugency Cbarsonville 
Beaiiveccbin Tourinnes la Grosse 
Becasse La Becasse 

32* 
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Bechin 
Behaar ] 
Beliar j 
Belaja Zerkwa 
Belangere 
Belgien 

Dr. A. Brezina. 

Krawin 

Umjhiawar 

Bjelaja Zerkow 
Laigle 

Saint Denis Westrem 
Tourinnes la Grosse 

Sewrukof 

Belmont 

Belgorod 
Bellay 
Belley 
Belmont [K [9 p. 13/XI. 1835] 

45® 55 N., 5® 40 0. Simonod (Sa- 
monod, Summonod) N. Belmont, 
Yirieux-le-Grand, und Belley 
(Bellay), Ain, Frankreich 
40/ 

/ 28 

Belostok Jasly 
Belskoi Medwedewa 
Bemdego [Ogb [gef. 1784] 10®20S., 

40® 10 W. (Bendego'', Back, der 
in den Kio San Francisco fallt, 
10 Leguas N. Monte Santo, 
50 Leguas v. Bahia, Capitane 
Bahia, Brasilien. Sergipe- oder 
AVollastoneisen. Siidamerika 

ij 38/ 41/ 
/54 128 11 

Benanza 
Benares Benares 

Mho^^' 

Benares [Cc [8 p. 13/XII. 1798] 
25® 38 N., 83® 0 0. bes. bei 
Krakhut, 14 m. v. Benares, 12 m. 
Jounpoor(Juanpoor,Dschaupur), 
Nordseite des Goomty (Gumti), 
Bengalen, Ostindien 
7/ 38/ 38/ 40/ 
/44 '4 '24 U 

Bendego 

22/ 38/ 41/ 42/ 48' 81/ 
/28 /l4 11 27 / 27 /6 

Coahuila 

Bengalen 

Beni Amar 
Benton 
Beraar 
Berar 
Beraun 
Berdjansk 
Berezna 
Berlauguillas [Cia [8 p. 8/VlI. 

1811] 41® 41 X., 3® 48 W. zw. 
Aranda und Boa, S. Burgos, 
Altcastilien, Spanien 

Bemdego 
Benares 

Gopalpur 
Manbhoom 

Segowlee 
Shalka 
Shytal 

Umjhiawar 
Feid Chair 

Marshall Co. 

Chandakapoor 

Praskoles 
Mordvinovka 

Knyahinya 

16/ 41/ 42/ 48/ 60/ 61/ 
/si /14 /74 122 141 I 

63/ 
131 

Beta Toluca 
Bethlehem [Stein [ll/VIII. 1859] 

42® 27 N , 74® 0 W. bei Albany, 
AlbanyCo., Troy,New-York, U. S. 
niW. 

Bettiah Segowlee 
Beuste Bueste 
Bhawalpur Khairpur 
Bhurtpoor tai. 
Bhurtpore m 4 i 
Bhurtpur ( Motecka nugla 

Bhusawal 
Biala Cerkow 
Bialystok 
Biana 
Bishenpur 1 
Bishnupur J 
Bishopyille [Chi [25/III. 1843] 

34° 12 N., 80® 12 W. XNO. 
Sumterville, 63 
lumbia, Sumter 
Carolina, U. S 

Manegaon 
Bjelaja Zerkow 

Jasly 
Motecka nugla 

Shalka 

m. ONO. Co- 
District, Siid- 

48 / - '27 '15 
61' 

'16 

Shalka 

Albacher Miihle 

Allahabad 

Bissempore 
Bissempur 
Bissunpoor 
Bitburg 
Bithur I 

Bittoor j 
Bjelaja Zerkow [Cg [4/1. 1797] 

49® 50 N., 30® 6 0. (Belaja 
Zerkwa, Biala Cerkow, Weiss- 
kirchen), Ukraine, Gouv. Kiew 
Russland 
r38/ n 66/ 70/ 81/ 82/ 
L '24j 111 ll l20 13 

Bjelogrod Sevrukof 
Blaauw Capel Utrecht 
Black Mountain [Ogb [gef. 1835] 

35® 44 N., 82® 20 W. head of 
Swannanoah River, 15 m. NO. 
Asheville (Ashville) Buncombe 
Co. Nord-(3arolina, U. S. 
39/ 40/ 61/ 

/38 /l9 /58 

Blairsville 

34/ 
Is 

63/ 
'29 

Union Co. 
Blanchamp Lance 
Blansko [Cga P- 25/XI. 

1833] 49° 20 N., 16® 38 0. N. 
Briinn, SSW. Boskowitz, Briinn. 
Kreis, Mahren, Oesterreich 

88/ 
'2 

Veresegyhaza 
Klein Wenden 

Sarbanovac 
Jigalowka 

Tjabe 
Bohumilitz 

Braunau 
Elbogen 
Krawin 

Lissa 
Ploschkowitz 

Praskoles 
Steinbach 

Bogota Rasgata 
Bohumilitz [Ogb [gef. 1829] 49® 

6 N., 13® 49 0. bei Alt-Skalitz, 
SW. Wollin, NNO. Winterberg, 
Kreis Prachin, Bohmen, Oester¬ 
reich 

32 

Blasendorf 
Bleicherode 
Blendija 
Bobrik 
Bodgo-Negoro 
Bohmen 

31/ 42/ 44/ 48/ 63/ 73/ 
'34 Isi /36 /27 l22 ll 

Bois de Fontaine 
Bois la Yille 
Bolivia 

Bolson de Mapimi \ 
Bolson de Mapini / 

22 /IS 

Le Pressoir 
Laigle 

Atacama Bolivia 
Atacama Wliste 

Imilac 
Juncal 

Mejillones 

Coahuila 

[2] 

Boltonville Homesad 
Bombay Jamlek 

KaLiii 
Bonanza Coalih 
Borgholz HaiiDlz 
Borgo San Doniuo [Ch [m. Rv 

1808] 44® 47 N., 10® 4 
Parma und Piacenza, Piei di 
Cusignano (Casignano, 44°)2. 
10® 4), Yarano, Yignabora,fa. 
biano; Parma Italien 
12/ 16/ 41/ 45/ 48/ 

'27 s: 
ll 16/ 41/ 45/ 
/48 '31 '14 Isl 

63 77/ 79/ 
29 /l6 /lO 

Borkut [Cc. [3 p. 13/X. lj‘21 
48° 7 N., 24® 17 0. NO. Sz >th 
an d. schwarzen Theiss, Jr* 
maroscher Com., Ungarn 
55/ 63/ 75/ 80/ 81/ 

/36 /29 ho /34 /31 

Borsdorf Huen 
Boschemansfluss ] p 
Bosjemansriver | 
Boskowitz Blako 
Botetourt [D [gef. 1862] ir- 

ginia U. S. 
65/ 

'13 

Botschetschki [Cg [Ende 113] 
50® 23 N., 36® 5 0. Gouv K\± 
Russland 
38 

28 
Bourbon-Yendee 
Bourg 
Boyacafluss 
Brabant 
Bralim 
Brahin 
Brambanan 
Brandenburg 

Brasilien 

Brasky 
Brasos 

Braunau 

Chanto ay 
Lupoias 

Santa 'sa 
len 

Xles 
Rol ky 

Prainb ac 
L im 

Seelii en 
Bern g6 

Mao 
Santa Cat[Da 

Liiii'Ck 
Cross Tiairs 

WichiRlo. 
Bra au 

Mauerkinen 

Braunau [H a. 14/YII. lb 
50® 36 N , 16° 20 0. Hfot- 
mannsdorf und Ziegelsclig. 
Kreis Kbniggratz, Bohmen. 
47/ 47/ 48/ 

/59 '64 /12 
68/ 75/ 79/ 

h ho h 

53/ 60/ 
/l2 /41 

79'/ 79/ 82/ 
ho 

I / It! I o . 

ho ho ll 
Cross Tin'rs 

Wichita lo 
Stein ch 

Gnarren n’g 
Alfiadlo 
Trenno 
Lupoias 
Kernive 

Britisch Amerika 
Briinn 
Buat B glc 
Bubuowly l^ouza Kho na 
Buckeberg ‘'Obenikircn 
Budetin Gross-I);oa 

Buckeberg Obernkir en 

Brazos 

Breitenbach 
Bremervorde 
Brescia 

Bresse 
Bretagne 



Ki 5tP [Stein [3 p. V. 1859] 43*^ 
N., 0° 37 W. (Beiiste), Pan, 

, renees, Fraiikreich 
VV. 

Bi )ah 
Bi )oah 
Bi -lah 
Bi lombe Co. 

Bi ;]au 

Bi :au 

It 
[ci, 

Biitsura 

Bairds Farm 
Black Mountain 

Lissa 
Ploschkowitz 
Schonenberg 

Toulouse 
Berlanguillas 

Goalpara 
Bi ;os 
Bi lampooter 
B lingtoii[Om[gef.vor 1819]42° 

1 N., 75^25 W. Otsego Co., W. 
)operstown, 68 M. W. Albany, 
9\v-York, U. S. 
/ 55/ 
15’ 139 

Bi nab Quenggouk 
B 3bbof Scbeikabr Stattan 
B :ee Bustee 

Pokra 
B tee [Bu [2/XII. 1852] 26«45 N., 

2° 42 0. (BastP, zw. Goruck- 
lir u. Fyzabad, NW. Proviiiz, 
stindien 

/22 

™ B cber’s Eisen Coabuila 
B ler [Ofbu[gef. 1874] 38« 20 N., 

40 22 W. (alias 1867) Bates Co. 
" [issouri, U. S. 

) 79/ 79/ 79/ 80/ 81/ 82/ 
6 /lO /l4 lib /26 /I8 I2 

11 82/ 83/ 
IS2 138 128 

. Itsnra [Cg [m. 12/V. 1861] 27« 
N., 84° 19 0. (Batsura); an 

. Orten Piprassi (Peeprassee), 
iulloab (Bulluab, Bullooab), 
Jutabar Bazar, Cbireya (Cbirya) 
limbooab, nabe Distr. Tirboot; 
lie am (lundukfluss (Gandak- 
iver), Distr. Cbumparun und 
Joruckpur, Ostindien 

■7: 29 

c. 
(Darras Co. Monroe 
i bezzo de Mayo [Cw [18/VIlI. 

.870] 37° 59 N., 1° 10 W. 
durcia (oL), Spanieii, Kancbo 
le la Pila, Juncal 

120 
• 3aria Rancbo de la Pila 
< :biuyal Juncal 
' die La Caille 
' Icutta Sbalka 

* Idiero Vago 
lifornia Ivanpab 

Sbingle Springs 
llac Kerilis 
lie Feid Cbair 
Ivi Asco 

} Pnompehn 

mbria [Ofc [gef. 1818] 43° 
9 N., 7go 43 Lockport, 

Gesammtortsregister. 

248 m. W. Albany, Niagara Co., 
New-Y"ork, U. S. 
56 / 

/42 _ 

Cambridge New-Concord 
Campbell Co. Stinking Creek 
Campo del Cielo [Ds [gef. 1783] 

ca. 25° 30 S., 61° 0 W. nabe 
am Fluss Vermejo, Prov Gran 
Cbaco Gualamba, 15 m. von 
Otumpa in Tucuman, Argentina; 
ebem. San Jago del Estero, 
Rio de la Plata-Staaten, Sud- 
amerika 
7/ 27/ 40/ 68/ 73/ 73/ 
I22 l27 '4 /49 I3 /18 

Campo delPiicara [P [gef. 1879] 
ca. 27° 20 S., 67° 20 W. Prov. 
Catamarca, Argentina, Sud- 
amerika 
84/ 

127 

Canada Madoc 
Canada de Hierro [H [gef. 1846] 

32° 58 N., 111° 10 W. Berg 
Santa Rita, Tucson Sonora 
(Tuczon Sonora), 90 m. S. Fluss 
Gila, Mexiko, vielleicbt = Coa¬ 
buila [false Taos, Neu-Mexiko, 
Sierra blanca, N Santa Fe, Wien 
Acquis. Protocoll] 
61/ 

Ib7 

Canara Udipi 

Canellas [Ci [1 p. 14/V. 1861] 41° 
15 N., 1° 40 W. Villa nova (Villa 
novade Sitjes oL^, bei Barcelona, 
Spanien 
64/ 

/36 

Canemorto Orvinio 
Cangas de Onis Elgueras 
Canourgue Aumieres 
Cany fork Caryfort 
Cap colonie Hex River Mounts 

Victoria West 

Capeisen [Hca [gef. 1793] ca. 34° 
S., 27° 30 0. zw. Karega und 
Gasoeja, NO. grossen Scbwarz- 
kopffluss, zw. Sonntags- und 
Boscbemansfluss (Sunday- und 
Bosjemans River), Capland, Siid- 
afrika 

^7^3 ^723 [^74] ^7 33 
[^7i5] 

Capland 

34 '39 Is 
Oil 74^ 

22 

Capstadt 
Caracoles 
Caresana 

Capeisen 
Cold Bokkeveld 

Great Fisb River 
Hex River Mounts 

Orange River 
Victoria West 

Cold Bokkeveld 
Imilac 

Motta di Conti 

Carlelon Tucson [Df [gef. 1850] 
32° 12 N., 110° 51 W. Arizona 
(Tucson Arizona oL), Pima Co., 
Mexiko 
63/ 

'60 

Cartbago Coney fork 

Caryfort [Oga [gef. 1840] ca. 36° 
N., 86° 3 W. (Cany Fork), De 

253 

Kalb Co. (De Call) Co., Hauptst. 
Smitbville, 53 M. OSO. Nash¬ 
ville) Tennessee U. S. 
65/ 79/ 

'13 '10 
Casale Cereseto 

Motta di Conti 
Casey Co. [Ogb[gef 1877] Georgia 

U S. 
79/ 

ho 

Casignano Borgo San Donino 
Cast alia [Cgb [2V2 P- 14/V. 1874] 

36° 11 N., 77° 50 W. (false Ca- 
stralia), Nasb Co. (false Frank¬ 
lin Co.) Nordcarolina, U. S 
81/ 81/ 81/ 82/ 84/ 

lib /16 I20 li I27 

Castine [Cwa [4^4 a. 20/V. 1848] 
44° 29 N., 68° 57 W. Hancock 
Co., 48 M. 0. Augusta, Maine, 
U. S. 
63/ 

Killeter 

. 29 

Castlederg \ 
Castledery j 
Castralia . Castalia 
Catalonien Nulles 
Catamarca Campo del Pucara 
Catorze Cbarcas 
^ / Akburpoor 
CawDpoor { Allahabad 

Cayuga Co. Seneca Falls 
Cazauban Barbotan 
Cento Renazzo 
Centralamerika Heredia 
Central City Russel Gulcb 
Centralindien Pulsora 
Cereseto [Cgb [7V2 a. 17/VH. 

1840] 45° 4 N., 8° 20 0. SW. 
Casale-Monferrate, NNW. Ot- 
tiglio (nicbt Offiglia) Prov.Casale, 
Piemont, Italien 
43/ 44/ 

Ib2 I20 

Cerro Cosima [Ck [11 a. I. 1844] 
20° 56 N., 100° 23 W. bei Do¬ 
lores Hidalgo (oL\ San Miguel, 
Guanaxuato, Mexiko 
69 / 72 / 

lib Isb 
Cerro bicks Mantos blancos 
Cesena Siena 
Cbabarwalla Cbarwallas 
Cbaipur Kbairpur 
Cbamp de la Bourgonniere 

Chateau Renard 

Cliandakapoor [Cgb [m 6/VI. 
1838] 21° ION. 79° 10 0. Thai 
Beraar (Berar) (Hauptst. Nag- 
poor (oL), Ostindien 
46/ 48/ 81/ 84/ 

'6 '26 Iq Is 

Chantonuay [Cgb [2 a. 5/VHI. 
1812] 46° 40 N., 1° 5 W. zw. 
Nantes n. La Rochelle, 0. Bour¬ 
bon-Vendee, Depart. Vendee, 
Frankreicb 
17/ 18/ 34/ 42/ 42/ 60/ 61/ 

/ IsS /l8 '35 /. 6 la '16 
731 75/ 81/ 82/ 

Is IS8 /l6 19 
Cbarca La Cbarca 

Charcas [0ml [bekannt 1804] 23° 
12 N., 100° 28 W. (Santa Maria 
de los Charcas), 10 m. SUdl. 
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Catorze, 23 m, NO. Zacatecas, 
Staat San Louis Potosi, Mexiko, 
angebl. von San Jose del Sitio 
hingebracht 
67/ 85/ 

I S3 ill 

Charente Favars 
Charente inferieure Esnandes 

Saintonge 
Charkow Jigalowka 
Charles Co. Nanjemoy 

Charlotte [Ofch [am Page LYIII. 
1835] 36° 15 N , 87° 22 W., alias 
30. od. 31/VlI. 1835. DicksonCo. 
33m.W. Nashville,Tennessee,U.S. 
65 

113 ho 

Charsonville [Cga [Vl^ p. 23/XI. 
1810] 47'^ 56 N , 1° 35 0. Ge- 
meinde Meung sur Loire, WNW. 
Orleans, NNW. Beaugency, Loi- 
ret, Frankreich 
16/ 39/ 41/ 42' 42/ 42/ 

131 __ 111 _ /l4_ .34_ '35 /36 
43/ 60/ 

'22 ' 41 
61/ 81/ 82/ 

ho h '16 

Chartres [Stein [1810] 48° 26 N., 
1° 29 0 Eure et Loir, Frank¬ 
reich 
niW. 

Chanvallas [Ci [8 a 12/yi. 1834] 
29° 12 N., 75" 40 0. (Chshar- 
wala\ 30 miles Hissar (oL), 20 
miles SSO. Sirsa, Delhi, Punjab, 
Ostindien 
63/ 63/ 

'8 '22 
Chassigny [Cha [8 a 3/X. 1815] 

47° 43 N., 5° 23 0. SSO. Langres, 
Dep. Haute Marne, Frankreich 
16/ 40/ 42/ 

'77 '4 130 

Chateau Renard [Cia [iVg P 
12/VI. 1841] 47° 56 N., 2° 58 
0. SO. Montargis, Champ de la 
Bourgonniere, zw. Thezars und 
Petits marteaux, Trigueres (oL', 
Dep. Loiret, Frankreich 
42/ 45- 60/ 61/ 82/ 

'28 /5 '41 ho 10 

Cherokee Co. 

Chireya 1 -n . 
Chiryk / 
Chrzconny Pultusk 
Chulaflonee [0ml [gef. 1873] 31° 

30 N., 87° 37 W. Cleberne Co. 
(CleborneCo, Claiborne Co. oL), 
Alabama, U. S. 
81 A 5 

81 

Chumparun 

Ciolkowo 
Cirencester 
Claiborne 

/ 81/ 82/ 
'28 '32 ll 12 

82/ 

Butsura 
Segowlee 

Pultusk 
Aldsworth 

Chulafinnee 
Knoxville 

Lime Creek 
Aussun 

Lime Creek 
New Concord 

Vernon Co. 

Clarac 
Clarke Co. 
Claysville 
Claywater 
Cleberne Co. i m i 
Cleborne Co.} Chulafinnee 

Cleguerec Kernouve 
Coahuila [H [ob gcfall. Herbst 

1837?] ca. 27° N., 105° W. 
(Cohahuila), Bonanza (Benanza), 
Santa Rosa, Bolson de Mapini 
(Mapimi, Balson de MalpiniJ, 
Strasse nach den Minen v. Par- 
ral (Parras), Saltillo zw. Durango 
u. Matamoros, Staat Chihuahua, 
Mexiko, Butcher’s Eisen, hieher 
San Gregorio? 
62/ 63 

'25 
3/. 76/ 79/ 81/ 8 1/ 82 

'25 'll '30 'lO 'l2 '23 
82/ 82/ 82/ 82/ 82/ 

'll '20 '22 132 / 

Cobija 

Losttown 
Cherson Grossliebenthal 

Vavilovka 
Chester Co. Chesterville 
Chesterfield Co. Richmond 
Chesterville [Hch [gef. 1847] 36° 

40 N , 81° 7 W. 59 M NNW. 
Columbia, Chester Co., Siidcaro- 
lina, U. S. 
49/ 54/ 

'25 '20 

Chiari Trenzano 
Chihuahua Coahuila 

Hacienda Concepcion 
Sierra blanca 

Chili Barranca bianca 
Chili 

Juncal 
Mantos blancos 

Serrania de Varas 
Sierra di Deesa 

Tarapaca 
Chili [Eisen [gef. 1866] ca. 33° 

S , 70° 30 W. Sudamerika 
niW, 

22 (32 '33 

Atacama Bolivia 
Imilac 

Cochinchina Pnompehn 
Cocke Co. Cosby’s Creek 
Cohahuila Coahuila 
Cold BokkevtTd [K [9 a. 13/X. 

1838] ca. 32° 30 S., 19° 30 0. 
(Kaltes Bokkeveld), N. Tulbagh 
(Tulpagh), 70 miles v. Capstadt, 
Capland, Siidafrika 
42' 43 45/ 45/ 47 60/ 82/ 

'36 54 ll '54 '50 '41 '3 

Colorado Bear Creek 
Colorado 
Ivanpah 

Russel Gulch 
Colorado [Omtr [ vor 1868] 

U. S. gehortzu einer anderenLo- 
calitat; vielleicht Trenton 
68/ 

'13 

Colorado Bassin Ivanpah 
Columbia Bishopville 

Chesterville 
Ruff’s Mountain 

Columbien Rasgata 
Santa Rosa 

Columbus New Concord 
Concepcion Hacienda Concepcion 
Concepcion del Uruguay Nagaya 
Concord Monroe 
Coney fork [0ml [gef. 1840] 36° 

17 N., 86° 12 W. Carthago (oL.) 
46 m 0. Nashville, Smith Co., 
Tennessee, U. S. 

[u] 

Confolens 
Connecticut 
Constantine 

^a.rs 
Weon 

Feid Ciir 
Senhjo 

Tacra 
Constantiiiopel [Eu [amTa^'i 

1805] 41° 0. N. 28° 58 0. ® 
Tiirkei 
32/ 83/ 

128 I 21 

Coopertown Burlinjo 

CoopertrD 
Coopertown[Omto [bekannt 1 oi 

Robertson Co., Tennessee IS) 
61 73/ 75/ 

58 /l8 IBS 

Copiapo Sierra di Cho 
Sierra di Dsa 

Copuila Cross Timrs 
Corboyer Lale 
Cordillere Atacama [Bara/a 

[bian 
Correze Dep. Mascones 
Corsica 

Coshy’s Creek [Ogb [beschr. 10] 
ca. 35° 45 N., 83° 25 W.Cocke 
Tennessee, U. S.; Seviereio. 
S. Newport, 204 m. 0. Xi- 
ville, Sevier Co. 

60' 
'45 '41 

43/ 43/ 
'4 '43 

Cosono 
Cossipore 
Costa Rica 
Cotes du Nord, Dep. 

Vi. 
S;ia 

Manbiiiffl 
Herca 

Ke:is 
Council Bluffs Fort Pice 

Cranberry Plains [Eisen [f 
1852] 37° 13 N., 80° 47 -k 
Popolar Hill (Poplar Carl 
Virginia U. S. 
niW. 

Cranbourne [Ogc [gef 1854] '■ 
11 S., 145" 20 0. Melbou]^ 
Victoria, Australien 
62/ 70 

'll 19 

Cremona 
Creon 
Croatien 

53/ 60, 61, 80/ 
h '41 ho '34 

Alfian 0 
Barbcn 

Hrascia 
Pusinsko So 

Slav c 

Cronstadt [Cga [VI/1877] 27° 40. 
27° 27 0. Orange River F;- 
staat, Siidafrika 
83/ 

Is 

Cross Timbers [0mm [gef. 18 ] 
32° 7 N., 95° 10 W. Dallas (., 
Red River, nahe Trinity Ri^’, 
100 m. ober Natchitochez, Pr. 
Copuila (an Louisiana grenzer, 
Fuss des San-Saba, 70 m. NX 
Rio Grande od. Rio Bravo, 170 . 
Rio Brasos (Brazos); Gebiet ir 
Hietam. Texas tJ. S., fa3 
Young Co., gef. 1875 

40/ 68/ 
'32 '7 

Avi 
Cul de Four Montlivat 
Culm Schw! 
Culot Tourinnes la Groo 

22, 23 ' 
' 49 25 132 

Cuengame 



I 

[1(1 

Cui erland Mountains [Stinking- 
[Creek 

Cui| tick Tourinnes la Grosse 
Cm nd Nerft 

Scheikahr Stattan 
Cue nano Borgo San Donino 
Cyi iana Cynthiana 

Harri'on Co. 
Cy liana [Cg [4 p. 23/1. 1877] 

' 25 N., 84^^ 15 W. Harrison 
(, Kentucky, U. S 
1 

' Czi oria Czartorya 
CzJ [Cw? [beschrieb. 1859] 

I 14 N., 25® 49 0. (Czartoria, 
( atorysk), Polen, Gouv. Vol- 
1 lien, Russland 

Czf orysk Czartorya 

D. 

Da owka Pultusk 
Da a Shytal 
Da lah [H [gef 1863] ca. 46® N., 

;)® W. Indian Territory, U S 
f 6j/ 

3 /l4 

Da ;arlien Stalldalen 
Da s Co. Cross Timbers 
Da )lads Scliie 

..rDa .)u [Omst[gef. 1877] 34® 43 N., 
'18 W. Whitfield Co, Georgia, 
S. 

: ilj ^ 

Dflapur [Cia [5/IX. 1878] 26® 
N., 83'^ 23 0. 5 m. WNW. 

drauna. District Goruckpur 
3racklipur) Ostindien 

83/ 84/ 
9 121 Is 

De els Knil | . 
Di els Kreil } 
Di els Kuil [Ck [20/III. 1868] 

' 5 S., 24® 23 O. (Daniels 
lil, Kreil) Griqua (Grigua' 
dafrika 
>2 

Di ;ille [Cga [5 p. 27/XI. 1868] 
® 30 N., 87® 0 W. Alabama, 
S. 

73/ 
!4J /l8 

Di nsladt [Cga [gef. 1804] 49® 
N., 8®38 0. Hessen, Deutsch- 

id 

Di ien 
d’s Straits 
dson Co. 

Doroninsk 
Disko Eiland 
Drake Creek 

Lick Creek 
D( Calb Co. Cary fort 
n - [Ci [IIV2 P- 14 VHI. 1829] 

I “ 17 N., 74® 12 W. bei Long- 
janch (oL), Monmouth Co., 
"sO. F reehold, 38 m. 0. Trenton, 
3w-Jersey, U. S. 

D i . 
‘eczin 

Ljfalb Co. 
in 

Kaba 
Caryfort 

Manegaon 

Bear Creek 

Gesammtortsregister. 

Dekan Parn illee 
Delhi Charwallas 

Dural a 
Mooradabad 

Umbala 
Dellys [Ofh [gef. 1865] 36® 49 N., 

3® 50 0 Algier, Nordafrika 

Deniliquin Baratta 
Denton Co. [0ml [bekannt 1856] 

ca. 33® 12 N., 97® 10 W. (Hauptst. 
Alton, 208 m NNW. Austin 
City) Texas, U. S. 
61/ 

' 59 

Denver | 
Denver Co. j 
Des Ormes Les Ormes 
Deutschland Albacher Miihle 

Darmstadt 
Ensisheim 
Erxleben 

Gnadenfrei 
Gnarrenburg 

Griineberg 
Gutersloh 
Hainholz 

Heidelberg 
Hungen 

Ibbenbiihren 
Klein Wenden 

Krahenberg 
Linum 
Mainz 

Mauerkirchen 
Menow 

Nauheim 
Nenntmannsdorf 

Obernkirchen 
Politz 

Sankt Nicolas 
Schellin 

Schonenberg 
Schwetz 

Seelasgen 
Steinbach 

Tabarz 
Wittmess 

Sarbanovac 

Dhurmsala 

Devica 
Dharam Sal ] 
Dharmsala J 
Dhenagur Kheragur 
Dhuin Mahamad Ihung 
Dhulia [Cwa [6 p. 27/XI. 1878] 

20® 53 N., 74® 43 0. Khandeish, 
Ostindien 

0 

Dhurmsala [Ci [2^4 p 14/YH. 
1860] 31® 55 N., 77® 0 0. (Dhurm- 
salla, Dharam Sal, Dharmsala) 
ONO. Lahore, Distr. Kangra, 
NO. Punjab Ostindien 
61 / 81/ 81/ 81/ 

/36 111 '20 / 
82 92/ 82/ 82/ 82/ 

120 '22 I? 

81; 

7 
7 /9 

83/ 83/ 
120 '28 

Dhurmsalla 
Dickson Co, 
Diray 
Disco Eiland 

I 82 / 82 / 
80_ 'S5_ ll 12 

0 
21 82/ 
/ss / 35 

Dhurmsala 
Charlotte 

Ihung 
Disko Eiland 

2b D 

Disko Eiland [D [gef. 1808] 
ca. 69® 30 N. 52® \V. (Disco 
Eiland), Bitenbenk (Rittenbeck) 
1808—1813, 69® 35 N., Niakor- 
nak (69® 25, 50® 30) zw. Riten- 
benk und Jacobshavn (69® 14 N), 
durch Rink 1819 oder 1847 
gebracht. Fortuna - Bay (69 ® 
15 N.) 1852 gef. (Calcutta 1819); 
Godhavn, durch Rudolf gesam- 
melt; Upernavik, NW. Grbnland, 
Dr, Kane. Jacobshavn 1870 von 
Pfaff gef. Ovifac (Uigfac) 69® 
20, 54*' 1, durch Nordenskjdld 
1870 gef., Igdlokungsoak (69® 
58) 1872; Assuc (70® 5/ 1872; 
Kekertartuak (Kekertarssuak); 
Davids Straits 1819; Pfaffsburg 
(Dr. Rink), Kamtschatka Viel- 
leicht auch Baffinsbay 
64/ / 73/ 76/ 

lol 15 I2ii 

Diugopolje 
Djevica 
Djevica planina 
Djogorogo 
Dniepr 
Doab 

78 80 
hi ho 

Sarbanovac 

Dolgowoli 

Ngawi 
Rokicky 

Allahabad 
Kadonah 

Dolgaja Wolja 
Dolgowli 
Dolgowoli [Cw [7 a. 26/VI. 1864] 

50® 46 N., 25® 20 0. (Dolgaja 
Wolja, Dolgowli), Kreis Luzk, 
Volhynien, Russland 
66/ 70/ 81/ 82/ 

hi h I20 Is 
Dolores Hidalgo Cerro Cosima 
Don W erchne Tschirskaja 
Dooralla Durala 
Doroninka Doroninsk 
Doroninsk [Cga [5 p 6/lV. 1805] 

50® 30 N , 112® 20 0. (alias 
25/IH., 1' /IV.) nahe Fduss In- 
goda und Bach Doroninka, Dau- 
rien, Gouv. Irkutsk, Sibirien, 
Russland 
39/ 46/ 82/ 

/22 Is Is 
Doubs Ornans 
Drake Creek [Cw [4 p. 9/V. 1827] 

36®9N., 87® 0. W. [false 22/V. ', 
Sumner Co. (Summer Co,, 
Hauptst. Gallatin) 18 m. von 
Nashville oL). Davidson Co., 
Tennessee, U, S. 
40' 43/ 81/ 

32 /45 . 2 ) 

Dschaunpur Benares 
Duel Hill [Oga [gef. 1873] Ma¬ 

dison Co, Nordcarolina, U. S. 
81/ 81/ 83/ 83/ 83/ 

/ll /16 Is hs I21 

Dunaburg Lasdany 
Dugopolje Sarbanovac 
Dun le Poelier La Becasse 
Diindrum [Ck [7 p. 12/VHI, 1865] 

52® 33 N, 8® 2 W. Tipperary 
Irland 
66/ 70/ 

Isi 1 
Durala [Cia [m. 18/H. 1815] 30® 

20 N, 76® 41 0. Dooralla, Du- 
ralla\ Territorium des Patyala 

I 
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Raja (Pattialah Rajah\ 16 bis 
18 m. V. Umballa (Umbala\ 
18 m. V. Lodiana (Loodianah, 
Ludeana, Loodlieeana) NW. 
Kurnal, Lahore, Delhi, Punjab, 
Ostindien 
63 

/29 

Duralla 
Durango 

Durala 
Avilez 

Coahuila 
Rancho de la Pila 

San Francisco del Mesqiiital 
Sierra blanca 

Duruma [Cg? [6/1II/1853] 3*^57 S , 
40^31 0. (Turuma', W. Mombas, 
Wanikaland, Ostafrika 
63; 

18 
Dyalpur [Cs [8/V. 1872] 26° 18 N. 

82® 19 0. Sultanpur (oL), Oude 
(Oudh), Ostindien (alias 26® 19, 
82® 8) 
81 

132 

E. 
Putnam Co. 

Manegaon 

Sankt Nicolas 

Erxleben [Ck [4 p. 15/IV. 1812] 
52® 13 N., 11® 14 0. Nieder- 
erxleben bei Helmstadt und 
Magdeburg, Prov. Sachsen, 
Preussen, Deutschland 
14/ 40/ 46/ 48/ 79/ 

122 129 Is '27 no 

Esnandes [Cg [VIII. 1837] 46® 
14 N., 1® 10 W. false Esnaudes, 
N. La Rochelle, Charente infe- 
rieure, Frankreich 
45 70/ 

/187 li 

Esnaudes Esnandes 
Estherville [M [5 p. 10/V. 1879] 

43® 25 N , 94® 45 W Emmet 
Co. Jowa, U. S. Perrymeteor 
80/ 80, 81/ 

'9 '34 '3 
81/ 

'30 a, 
82j 

82; 83/ 
'33 '20 

'13 /l7 18 
■il 82/ 82 
/l8 '20 122 

Esthland 
Eure et Loir 
Evreux 

Sikkensaare 
Chartres 

Laigle 

E. 

Eatonton 
Edalabad 
Eggenfeld 
Eggenfelden 
Eibenstock Steinbach 
Eichstadt Wittmess 
Eidulabad Manegaon 
Ekaterinoslaw Gouv. Alexejewka 

Mordvinovka 
Werchne Dnieprowsk 

Elbogen Elbogen 
Steinbach 

Elbogen [Ofh [gef. vor 1400 ?] 50® 
12 N., 12® 44 0. (Ellbogenj, der 
Yerwlinschte Burggraf, Bohmen, 
Oesterreich 
12/ 15/ 16/ 49/ 60 61/ 68/ 

lo9 133 he /24 '41 '16 h 
7;!/ 79, 79/ 

/l8 '6 18 
Eldorado Co. Shingle Springs 
Elend Tourinnes la Grosse 
Elgueras [Cgb [6/XII. 1866] 43® 

26 N., 5® 10 W. Cangas de 
Onis, Oviedo, Spanien 
88/83 

I20 21 

Ellbogen Elbogen 
Elsass Ensisheim 
Emmet Co. Estherville 
Einnieti^burg [Ome [gef. 1854] 39® 

40 N., 77® 27 W. Maryland, U. S. 

Faha 
Fairfield 

Limerick 

Weston 

8b, 
/l2 

England Aids worth 
Pennyman’s siding 

Rowton 
Wold Cottage 

Ensisheim [Ckb [12V2 P 16/XI. 
1492] 47® 51 N., 7® 22 0. Sund- 
gau, Oberelsass, Deutschland 
9/ 13/ 25/ 27/ 82/ 38; 41/ 
/19 , '40 '42 /27 '30 /5 '6 
43/ 6o/ 61/ 

'22 '41 he 

Entre Rios Nagaya 
Epinal La Batfe 
Eredia Heredia 
Erfurt Klein Wenden 
Ermes Pillistt'er 

Petersburg 
Rasgata 

Fairfield Co. } 
Fatehabad Nageria 
Fatehpur Allahabad 
Fathabad Nageria 
Favars [Ci [6^/4 a. 21/X. 1844] 

46® 4 N., 0® 38 0. Canton 
Laissac (oL). 0. Rhodez, Dep. 
Aveyron, Frankreich. False 
Lessac, N. Confolens, Charente 
(Yerwechslung mit Favars, Can¬ 
ton Layssac, Schweiz) 
63/ 

'29 

Fayetteville 
Fe de Bogota 
Fehrbellin Linum 
Feid Chair [Stein [m. 16/VIII. 

1875] 36® 52 N., 8® 23 0. Stamm 
d. Beni Amar, Kreis La Calle 
(oL), Prov. Constantine, Algier, 
Nordafrika 
niW. 

Fekete [Cga [4V2 P- 4/IX. 1852] 
46® 37 N., 24® 19 0. Weiler 
Fekete und Teich Istento bei 
Mezo Madarasz (M. Madaraz) 
imMezoseg, NagyYolgy, Maros, 
Siebenbiirgen. 
52/ 52/ 53/ 53/ 53/ 54/ 

'23 '28 '9 '34 '45 '34 
/ 55/ 60 61/ 61/ 63/ 
'37 I39 '41 I2 '58 I9 

Ibl 75/ 81/ 82/ 83; 
Id ho lie hi '20 

Fellin Pillistfer 
Ferrara Renazzo 
Finnland Luotolaks 
Fischfluss 1 { Great Fish River 
Fish River J ( Lowenfluss 
Florae Aumieres 
Fontenil Laigle 
Forsyth [Cw [3V2 P- 8/Y. 1829] 

33® 0 N., 84® 13 W. Monroe 
Co. 47 m. W. Milledgeville, 
Georgia U. S. 
32/ 32/ 34/ 39/ 

'15 '43 '31 '22 

For-^yih [P.od. M [gef. 1856] 36® 

54 I 

42 N., 93® 18 W. am Wte 
River, 142 m. SSW. Jeffer-]. 
city, Tanae Co. (Taney /.i 
Missouri, U. S. 
niW. 

Fort Pierre [0ml [gef. 1866 4 

19 N., 100® 26 W. 20 m )e 
F. P, zw. Council Bluffs id 
Fort Union (44® 21, 100'i.j 
Kesselm) Nebrasca, Missed 
U. S. 
61/ 

'27 

Fortunabay DiskoEiid 
Fort Union Fort Pire 
Franefort Franin 

Franln 
Harrison 0. 
Marshall 0. 

Nelson 0 

Smith id 
Franefort [Omtr [gef. 1866 8^ 

14 N., 80® 40 W. 8 m. SW.m 
F. Franklin Co., Kentucky, IS. 
69/ 70/ 

ho h 

F rankenstein Gnadei ei 
Frankfort Franc n 

Franlrt 
Harrison 0. 
Marshall 0 

Nelson 0 

'Smitn id 
Frankfort [Ho [5/'XII. 1868] 1' 

36 N., 85® 5 W. 4 m. sudJ'.. 
16 m. SO. Tuscumbia, Franin 
Co., Alabama, U S. 
71/ 72/ 73/ 

'27 '24 '18 

Frankfurt Naulm 
Franklin Co. Cas ia 

Frane n 
Franlrt 

Frankreich An 

Anrs 
no 

Aumijs 
An in 

Barb m 
Behnt 

Bute 
Chantoiiy 

Charson le 
Chaies 

Chass ly 
Chateau Rei.'d 

Esnaies 
Fans 

Gala in 
Jiiva? 

Ke is 
Kerne f 6 
La Ik 

La Becse 
La Cile 

Lsk 

La Yivioiiir*^ 
Le Presir 
Les Ores 



I 

lo: 
! 

Frai eich Luce 
Luponnas 

Marmande 
Mascombes 
Monti ivault 

Orgueil 
Ornans 

Qiiingay 
Saint Caprais 
Saint Mesmin 

Saintonge 
Salles 

Sanguis 
Saurette 

Toulouse 
Vouille 

Luotblaks 
Deal 

Bairds Farm 
Menow 

Kochester 

Laigle 

Allahabad 
Bustee 

; ^'re( dkshavn 
1 're< )ld 
Fre 1 broadriver 

r . I 'iir inberg 
"ui 1 Co. 
t’ut ! 

ut 
but ipore 
Fyz ad 

Gr. 

^lal ret en Armagnac Barbotan 
-Galuo Borgo San Donino 

Gai sboro Jackson Co. 
Ga) dan [Stein? [ 1826] 44° 

^ 1 0° 38 0. Agen (oL\^ Dep 
L I et Garonne. Frankreich. 
fe IL 
' Ga) ;in Drake Creek 

Ga; Saint Denis Westrem 
Ga: ikriver Butsura 
Ga 3s Akburpoor 

Mhow 
Ga: Dep. Alais 
Ga 1 I Lowenfluss 
Ga p J 1 Orange River 
Ga Schellin 
Ga )gne Barbotan 
Ga )nade River Pine Bluff 
Ga 3ja Capeisen 
Ge Saint Denis Westrem 
Ge )eng Ngawi 
Ge Tia Casey Co. 

Dalton 
Forsyth 

Losttown 
Lumpkin 

Putnam Co 
Union Co. 

Ge Politz 
Go no Orvinio 
Ge Barbotan 
G1 eepore Mhow 
Gil »rdha Motecka nugla 
Gil Canada de Hierro 
Gi n Co. ] „ 
Giiin Pillars ) 
Gil enti [Cwa [1 p. 10/11. 1853] 

! ° 17 N., 130 34 0. Sicilien, 
I ilien 

Gesammtortsregister. 

Glasgow High Possil 
Glos Laigle 
Gnadenfrei[Cc[4p. 17/V. 1879] 50° 

41 N., 16° 46 0. (zw. Reichenbach 
und Frankenstein) u. Schober- 
grund, preussisch Schlesien, 
Deutschland 
80/ 81/ 81/ 

128 18 118 

Gnarrenhurg [Cg[5 p. 13/V. 1855] 
53° 30 N., 9° 8 0 bei Bremer- 
vbrde, Landdrostei Stade, Han¬ 
nover, Deutschland 

257 

Grossbritannien 

56 
21 

Goalpara [Cs [gef. 1868 [26° 10 
N,, 90° 35 0. Assam, siidl. Ufer 
d. Burhampooter, Ostindien 

Godhavn Disko Eiland 
Goemoroeh Bandoug 
Gogewala well Khairpur 
Goomty Benares 
Gopalpur [Cc [6 p. 23/V. 1865] 

25° 1 N., 84° 48 0. Jessore bei 
Bagirhat (Bagerhout), unt. Ben- 
galen, Ostindien 
67 

/l4 

1 
Gorackpur 1 I 
Goruckpur J \ 1 

■ 37 
G:i nde Saint Caprais 

Bustee 
Butsura 

Dandapura 
.Monza Khoorna 
( Pokra 

Gostkowo Pultusk 
Gourdas Toulouse 
Govindpur Manbhoom 
Graaf Reynet Great Fish River 
Gran Chaco Gualamba 

Campo del Cielo 
Grand Rapids [Eisen [gef. 1883] 

42° 58 N., 85° 41 W. Michigan 
U. S. 
niW. 

Grasse La Caille 
Great Driffield Wold Cottage 
Great Fish River [Eisen [gef. 

1836] ca. 32° 15 S. 25° 55 0. 
Grosser Fischfluss, Distr. Graaf 
Reynet, Capland (false grosses 
Namaqualand) 
niW. 

Greenbrier Co. [Eisen [gef. 1882] 
ca. 38°N., 80° 13W. W. Summit 
of Alleghany Mts, West-Virginia, 
U. S. 
niW. 

Green^Co. 1 Babb’s Mill 
Greene Co. j ^ 

Greensborough Guilford Co. 
Greenville Babb’s Mill 
Grenade Toulouse 
Grigua 1 f Daniels Kuil 
Griqua / \ Orange River 
Gronlaud Baffinsbay 

Disko Eiland 
Grosnaja | 
Grosuja j 
Gross Berezna Knyahinya 
Grossbritannien Aldsworth 

Dundrum 

Mikenskoi 

High Possil 
Killeter 

Limerick 
Mooresfort 

Newstead 
Pennymans siding 

Perth 
Rowton 

Wold Cottage 
Gross-Buschhof Scheikahr Stattan 
Gross-Divina [Cg [IIV2 24/VII. 

1837] 49° 15 N., 18° 44 0. nahe 
Budetin (oL) bei Sillein, Trent- 
siner Com, Ungarn. 
88/ 63/ 

n 129 

Grosser Fischfluss Great Fish 
River 

Lowenfluss 
Grosser Schwarzkopffluss Capeisen 
Grosses Namaqualand Great Fish 

River 
Orange River 

Grossliebenthal |[Cwa [6^2 a. 
19/XI. 1881]46°21N.,28°14bei 
Odessa ferner Sitschawska, 
42 Km. NO. Odessa, Gouvern. 
Cherson, Russland 
82/^ 83/^ 

Griineberg [Cga [SVg p. 22/HI. 
1841 [51° 56 N., 15° 22 0. Sei- 
fersholz (oL) und Heinrichsau 
(51° 54, 15° 25) preuss. Schle¬ 
sien, Deutschland 
42/ 56/ 

135 121 

Guanaxuato Cerro Cosima 
La Charca 

Guanilla Sierra de Chaco 
Guernsay Co. New Concord 
Giitersloh [Ccb [8 p. 17 IV. 1851] 

51° 55 N., 8° 21 0. beiMinden, 
Westphalen, Preussen, Deutsch¬ 
land 
54/ 
. '29 

Guidjel Tadjera 
Gnilford Co. [Omto [gef. 1820] 

(Hauptst. Greensborough, 75 m. 
WNW. Raleigh), Nordcarolina, 
U. S. 
42/ 

/34 

Gumti Benares 
Gundukfluss Butsura 
Gurdha Motecka nugla 
Gurlhwal Kusiali 
Gurram Konda [Stein [1814] 13° 

47 N., 78° 37 0. zw. Punganur 
u. Kadapa, Madras, Ostind. 
niW. 

Gya Umjhiawar 
Gyulatelke Mocs 

H. 

Hacienda Cacaria [Rancho de 
[de la Pila 

Hacienda Concepcion [D [gef. 
1784] 28° 36 N., 106° 12 W. 
2 m. von Zapata (Zapote), SO. 
Chihuahua, Mexiko 
62 2/ 

/25 

ahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Bai d. 1. Heft. (Dr. A. Brezina.) 33 
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1 

Hacienda de Bocas [Cw [24, XL 
1804] 22*^ 2 N., 100« 58 W. San 
Luis Potosi, Mexiko 
72/ 

135 
Hacienda Mani Toluca 
Hafslaviken Hessle 

Hainliolz [M [gef. 1856 [5H43 N.; 
8° 46 0. N. V. Borgkolz, OSO. 
Paderborn (oL), Minden, West- 
phalen, Deutschland 
571 601 63/ 71 72/ 74/ 75/ 

/22 18 /31 35 /24 122 lo 
18j^ 79^/ 79^" 82j 831 84 

Hamilton Co. 
Hanarurii 
Hancock Co. 
Hannover 
Hardoi 
Harrison Co. 

9 /20 /lO 

Anderson 
Honolulu 

Castine 
Gnarrenburg 

Kaee 
Cynthiana 

Harrison Co. 

Harrison Co. [Ch [4 p. 28/IH. 
1859] 38° 25 N., 84° 30 W. 
(Harrisson Co, HaupGt. Cyn- 
tbyana, 39 m 0X0 Frankfort) 
Indiana, alias Kentucky, U S 
60/ 73/’ 

/46 '18 

Harrisson Co. Harrison Co. 
Hartford Hartford 

Weston 

Hartford [Cwa [2^/^ a. 25/H. 1847] 
41° 58 X , 91° 57 W.. Linn Co., 
S. Marion, 23 m. X. Jowa city, 
Jowa, U. S. 
48/ 56/ 60/ 61; 63 

'27- 12 '41 /16 31 

Hauptmannsdorf Braunaii 
Haute Garrone Dep. Aussun 

Toulouse 
Haute Marne Dep. Chassigny 
Haywood Co. [Eisen] gef. 1854] 

ca. 35° 27 X., 83° 8 W. iHauptst. 
Waynesville, 248 m, v. Baleigb) 
Xordcarolina, U. S. 
niW. 

Heidelberg- [Eisen] gef. 1861] 
49° 24 X., 8° 42 0 Baden, 
Deutschland; zweifelhaft. 
niW. 

Heinrichsau Griineberg 
Helmstadt Erxleben 
Hemalga Tarapaca 
Henrico Co. Eichmond 
Heredia [Ccb [Xachts. 1 IV. 1857] 

8° 45 X., 83° 25 W. (Eredia) 
alias l/VIII. 1858, 5 m. v San 
Jose, Costa Rica, Centralamerika 
61 / 

13 
Herzogenbusch Staartje 
Hesbaye Tourinnes la Grosse 
Hessen Darmstadt 

Hungeu 
Mainz 

Xauheim 
Hessle [Cc [I2V2 P- 1 I 1869] 

59° 43 X., 17° 25 0. Malar- 
Larsta-Viken, Arno, Hafsla¬ 
viken, Upsala, Schweden 
69/ 70/ 70/ 82/ 

/l4 122 138 13 

Hex River Mounts [H] gef. 1882] 

33° 20 S. 19° 35 0. Capland, 
Siidafrika 
85/ 

;10 

Hietam Indianer Cross Timbers 
High Fossil [Cw [a. 5;TY. 1804] 

55° 54 X., 4° 18 W. bei Glas¬ 
gow, Schottland 

cama), San Pedro (San f r.., i 
de Atacama), Salina de Atacia - 
Bolivia, Siidamerika; hi.er '■ 
wahrscheiulich Caracoles 
47, 69° 0), gef. 1877 ' ■ 
34/ 38/ 38/ 38/ 38; 39 . 
^j5 _.;8 .../24,. ,25 2: ‘ , 

16; 
Il6 

Hinterindien Pnompehn 
Quenggouk 

Hissar Charwallas 
Holland Staartje 

Utrecht 
Homburg Krahenberg 
Homestead [Cgb [lO^U p. 12 11. 

1875] 41° 53 X, 91° 40 W. 
Marengo, Amana, Sherlock, 
West-Liberty, Jowa City, Bol- 
tonville; Jowa Co., Jowa, U. S. 

55/75 
'5 13 /8 

Indiana 

78 / 79 / 81/ 
15 /l6 3 

25 
83 

75 

80 
'23 

82/ 82/ 84 
;11 122 110 

80; I 79/ 79/ 79/ 79/ 80/ cv. 
In I3 lo ho /i4 I20 /21 
I 80/ SI; 81/ 

123 In II lo 

Indore 
Indre, Dep. 
Indre et Loire 
Ingoda 
Innviertel 
Inselberg 
Iowa 

lowacity 
81/ 82/ 82' 

; 16 12 / 9 

3/ 42/ 81/ 83/ 
/37 l3i I20 I20 

Praskoles 

Honolulu [Cwa [10V2 a. 14'IX 
1825] 21° 30 X., 158° 0.' W. 
(Hanaruru) auf der Insel Owahu 
(Wahu, Oahu,Waohoo,Woahoo), 
Sandwich-Inseln, Australien 
39 

Hofowic 1 
Horzowic J 
Howard Co. Kokomo 
Hradisch Znorow 
Hradschina Hraschina 
Hraschina [Ofh [6 p. 26 V. 1751] 

46° 6 X , 16° 20 0. False Hrad¬ 
schina, SW. Warasdin, XO. 
Agram, Croatien 
778/. 15/ 16/ 40/ 48/ 49/ 

/ /33 no I32 /27 '24 
55/ 58/ 69/ 75/ 79/ 84/ 

/39 I22 hi hi ho 13 

Huajuquillo Sierra blanca 
Huanilla Sierra de Chaco 
Huesca Roda 
Hungeu [Cga [17/V. 1877] 50° 28 

X., 8° 54 0. zw. Steinheim u. 
Borsdorf, Hessen, Deutschland 
77/ 81/ 82/ 

'44 ;16 ; 4 

I. 

Ibbeiibuhreu [Chi [2 p. 17 VI. i 
1870] 52° 17 X., 7° 42 0. West-: 
phalen, Preussen, Deutschland 
72/81/84/ ' 

'29 I20 112 

Igdlokungsoark Disko Eiland 
Iglau Stanucrn' 
Ihang Ihung[ 
Ihung [Cc [VI. 1873] (Ihang), ; 

Talware, Dhuin Mahamad, Kot' 
Diwan und Diray, Punjab, Ost- 
indien 
83/83/84/ I 

/l9_ 121 13 

Ihungbnu 
Himae 

Saonlod 
Juncal 

Imilac [P [1800] 23° 59 S., 69° | 
34 W. Peine, 22 Leguas SO. Ata- i 

cama, nahe Cisterne Pajonal, 
eine Meile SW. Cisterne Imilac 
(30 Leguas v. d. Kiiste, 40 oder 
20 Leg. Cobija, 35 Leg. Ata- 

HarrisoE.’o. 
Kol no 

Roch fir 
PiLra 

La Bee sfi 
Le Pre/ir 

Doroi sk 
Mauerkir en 

Ta,n 
Estheille 

Har rd 
Homes ad 

Harird 
Homes ad 

Iowa Co Homesad 

I(xui(xue [Hca [beschr. ISIF O' 
13 S., 69° 48 W. 10 Le'iO. 
von Iquique, Pampa del T a- 
rugue, Peru, Siidamerika i 
81; 

II , ^ 
Irapuato La Ctea , 
Irkutsk Dororsk 

Tou:m i 
Irland Dimum 1 

Kiler ' 
Limt ck 

Moore )rt 

Iron bannock Creek [Cgb et. 
1863 64] Rensselaer Co. iw- 
York U. S. 
85/ 

12 

Irtisch Kanoi 
Isla Sierra de C co 
Isle de France Mam us 
Istento Ft'tt 
Italien Albcto 

Alessai.la 
Alda Ho 

;co 
Borgo San Deno 

Cer-40 
Gir nti 

Monte Mne 
Motta di (Qti 

Or lio 
Rei'.zo 

8na 
Trer.no 

igo 

Ivaupali [Om [1880] 34° ‘X. 
117° 9 W. Colorado Bassin.,'an 
Bernardino Co., California, S . 
niW; 

Ixtlahuaca Tuca 

J. 

Jackson JacksoiCo. 
Oktibbehf^o. 

Jackson Co. [Omtr [beschr. !ld] 
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[i<] 

Ja^ 

^5; (I 3G° 25 N., 85'^ 55 W. (Hauptst. 
(inesboro, G1 M. ONO. Nash- 
^e, Tennessee, U. S. 
f 

Istadt Sclieikahr Stattan 

Ja kheir [Stein [5/X 186G] 19^ 
( >{., 74° 47 0. Ahmednuggur, 
Jirabay, Ostindien 
iV. 

Sierra de Chaco 
Ogi 

Tohe uchi mura 
Sierra de Chaco 

Slavetic 

Jai|3erapass 

Uajlii 

gef 1874; Atacama, Chili, Siid- 
amerika 
68/ 70/ 70/ 

124 11 l-i ■10 

„ Jai lera 
Jai'i 

-JaY [Ho [9V2 a. 5/X. 1827] 
‘ '1^ 12 N., 23° 10 0. (Knasta, 
. Jiasti-Knasti,. Kwasli), 'Goiiv. 
^ lilystock (Belostock, Belostok, 

, (!i) Riissland; alias 23/IX., 
17/X 

81/ »2/ 
/20 13 

■Je rson City 

Je;iei 

Je jeisk, Goiiv. \ 
Je 5sei j 
Je )re 

Walker Co 
Bandong 

Ngawi 
Prambanan | 

Tjabe I 
Forsyth 

Pine Bluff 
Medwedewa 

Petropawlowsk 
Ssyromolotow 

Medwedewa 

Gopalpur 

Juvenas Juvinas 
Juviiias [Eu [3^2 P- 15/VL 1821] 

44° 42 N, 4° 21 0. (false Juve¬ 
nas), bei Libonnez, NNW. Au- 
benas, WSW. Privas, Dep. de 
I’Ardeche, Languedoc, Frank- 
reich, false 24 VI 1821. 
22/ 221 23/ 60/ 01/ 63/ 82/ 

loo /56 /»9 14\ liO hi h 

K. 

Kaande [Cw [3^2 P- H 1855] 
58° 30 N., 22° 2 0 1 Meile von 
Piddul,KrongutMustelhof, iMou- 
stel Pank) Kiddimetz, Insel Oesel, 
Livland, Russland false 13,V. 
59/ 81/ 

/46 ho 
Kaba [K [IOV2 P- 15/IV. 1857] 

47° 22 N., 21° 16 0. Sudw. 
Debreczin, Nordbiharer Com. 
Ungarn 
58/ 58/ 59/ 63/ 73/ 82/ 82/ 

/23 loO l4 /25 h h III 

Kadaba Taluk Judesegeri 
Kadapa Gurram Konda 
Kadouah [Cga [Nachts 7/VIIl. 

1822] 27° 12 N., 78° 3 0. (Kha- 
donaj, Agra (oL), Prov. Doab, 
Ostindien 
64 i 

'13 

r Jeell hill [Ofj [bek. 1854] 35° 
N., 82° 28 W. Madison Co., 

V Asheville (Ashville, oLj, 
Drdcarolina, U. S. 

1 46 

■ Ji loivka [Cw [3 p. 13/X. 1787] 
)° 17 N., 35° 10 0. (Schigailow, 
ligailow, ShigailowkaY lOWerst 

Bobrik, Kreis Sum (Ssum, 
imi) u.Lebedin, Kreis Achtyrk 
ichtirk) oL, Gouv Charkow, 
iiher Slobodsko Ukrain, Russ- 
nd 

22 

Steinbacli 
Les Ormes 

Saintonge 
Madoc 

Benares 

Timoschin 

J( inngeorgenstadt 
J( ny 
J( iac 
J( intosee > 
J( ipoor 1 
Jt ipoor j 
Ji inov 
J esegeri [Cc [16/11. 1876] 13 

) N., 77“ 6 0. (JudesgherryY 
adaba Taluk, Distr. Tumkur, 

i.ysore, Ostindien 
|/l9 

Jiesgherry Judesegeri 
*^ona Akburpoor 
Ji>cal [Omtr [gef. 1866] 25° 29 S , 

p° 12 W. zw. Ptio Juncal 
lad Pedernal, 50 Meilen NO. 
aypote; ferner Ilimae gef. 1870 
ad Cachinyal (25° 23, 70° 2i 

Kaee [Cg [Abends 29/1. 1838] 27° 
25 N., 81° 8 0 Sandee (Sandi) 
pargana, Hardoi Distr., Oude 
Oudh), Ostindien 

7 / 
/1 

Kakova Kakowa 
Kakowa [Cga [8 a. 19/V. 1858] 

45° 6 N., 21° 38 0. NW. Ora- 
witza, 350 Schritte 0. Strasse 
Kakowa-Komoristje, Krascho- 
wer (Krassoer) Com , Temeser 
Banat, Ungarn 
58/ 60/ 63/ 79/ 

/49 Is ho ho 
KaltesBokkeveld Cold Bokkeveld 
Kalumbi [Cwa [4/XI. 1879] 17° 

57 N., 73° 58 0. Wai (Waee) 
Jaluca, CollectoratSaltara, Pras. 
Bombay, Ostindien 
80/ 

1-21 

Kamtschatka 
Kangra 
Kansas 

Karakol [Stein [m. 9/V. 1840] 
47° 50 N., 80° 10 0. (Karokol) 
Kirgisensteppe, diess. Irtisch, 
Bez. Ajagus, (Ayaguz oL), N. Kas- 
pisches Meer, Asien, Russland. 
Zw. d. Ended. Rilckens Kysyly- 
Beldu u. Berge Ach-Tchawl 
niW. 

Karaud [M [1. Halfte Y. 1880] 
35° 14 N., 51° 56 0. Veramin, 
Distr. Zerind, 0. Teheran, Per- 
sien; alias 15/11. oder IV. 
81/ 

Il4 

Disko Eiland 
Dhurmsala 

Waconda 
Pawlowka 

Karaulnoj Ostrog 
Karega 
Karokol 
Kaspisches Meer 
Kathariiienburg 

Medwedewa 
Capeisen 

Karakol 

Kaukasus 

Kedoeng Poefri 
Kekertarssuak 
Kelleter 
Kentucky 

Alexejewka 
Pawlograd 

Werchne Dnieprowsk 
Mikenskoi 
Stawropol 

Ngawi 
Disko Eiland 

Killeter 
Cynthiaua 
Francfort 

La Grange 
Marshall Co. 

Nelson Co. 
Salt River 
Smithland 

Kerilis [Cga [IOV2 a. 26/XI. 1874] 
48° 25 N., 3° 26 W. Gemeinde 
Mael Pestivien, Callac (oLj, Dep. 
Cotes du Nord, Frankreich 
H [ I 

/si 
Kernouv4 [Ck [10 p. 22/V. 1869] 

48° 7 N., 3° 4 W. 2 Km. von 
Cleguerec, arr. Napoleonviile, 
Morbihan, Bretagne, Frankreich; 
alias 24/V. 

70 

Keshma 
Keszii 
Khadona 
Khaipur 
Khairagarh 

ho / 46 
73 73/ 74/ 

2 / 3 /18 

Ssyromolotow 
Mocs 

Kadonah 
Khairpur 
Kheragur 

Khairpur [Ck [5 a. 23/IX. 1873] 
29° 56 N., 72° 12 0. (Chaipur, 
Khaipur), Bhawalpur, Mooltan 
(Multan), Mailsi, Gozewala well, 
OSO. Mahomet Moorut; Khuram- 
pur, Araoli, Fluss Sutley Raj- 
potanah, Ostindien 
77/ 

he 
Khandeish Dhulia 

Manegaon 
Kheiragarh Kheragur 
Kheragur [Ci [28/111. 1860] 27° 

14 N., 77° 30 0. (Khairagarh, 
Kheiragarh) und Dhenagur, 28 
miles V. Bhurtpoor (Bhurtpore, 
oL); Agra, NW. Prov. Ostindien 
63/^ 

Khetree 
Khetri Saonlod 
Khettree 
Khurampur Khairpur 
Kiddimetz Kaande 
Kiew Bjelaja Zerkow 

Oczeretna 
Kikina Kikino 
Kikiiio [Cwa [1809] 55° 17 N., 

34° 13 0 (Kikina', Kreis Wja- 
semsk (Wjasma, oL), Gouv. 
Smolensk, Russland 
46/ 83/ 

h hi 

Killeeter Killeter 
Killeter [Cwa [3^*2 p. 29/1V. 1844] 

54° 44 N., 7° 40 W. (Kelleter^ 

33* 
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[10' 'j 

(Killeeter, Killetter) bei Castle- 
dery (Castlederg) WNW. Omagh, 
SSW, Strabone in North Tyrone 
(County Tyrone) Irian cl 
61/ 

lei 
Killetter 
Kirchenstaat 

Killeter 
Monte Milone 

Renazzo 
Kirgisensteppe Karakol 
Klansenbiirg Mors 
Kleinasien Adalia 
Kleiu-Wendeii [Ck [4^/^ p. 16/IX. 

1843] 51'' 24 N, 10" 38 0. 
bei Miinchenlohra (Monchlora), 
WSW. Nordhansen, SO. Bleiche- 
rode, Kreis Nordhansen, Erfurt, 
Thiiringen, Preussen, Deutsch¬ 
land ' 

/ 44/ 44/ 
121 131 / 121 /31 

Knasta 
33 /II 

Jasly 
Knoxville [Ofkn [gef. 1853] 36" 25 

N., 83" 38 W. Tazewell (oL), 
183 m. 0. Nashville, Claiborne 
Co., Tennessee, US. 
56 

U 
Kuyahinya [Cg [5 p. 9/VI. 1866] 

48" 58 N., 22" 31 0. Wiese 
Mlaka, Dorf Sztricsava, Szty- 
inska - F elsen, Stuhlrichteramt 
Berezna (Nagy-Berezna, Gross- 
Berezna, Welka-Berezna) Ungh- 
varer Com., Ungarn 
66 66/ 66/ 67/ 67/ 68/ 73 

142 143 let /l4 /21 /l6 
73/ 73/ 74/ 74/ 75, 75/ 80/ 

/l8 120 ll . 122 /l4 ho 
81/ 82/ 

135 hi 

(oL) und Strkow (49" 21, 14" 44), 
SO. Tabor, Kreis-Bechin, Boh- 
men, Oesterreich 
778/^ 04/^ .1/^^ 32/^ 33/^^ 38/^ 

38/ r39/ T 40/ 41/ 48/ r55/ 1 
15 L /22J hi hi 121 L /39J 

69, 73/ 81/ 
/l4 13 120 

Kremenetz Okniny 
Krogstad Schie 
Kuasti-Knasta Jasly 
Kuleschowka [Cwa [11 a. 12/III. 

1811] 50" 43 N., 33" 45 0. Kreis 
Romen (oL), Gouv. Poltawa 
(Pultawa) Riissland (28 II a. St.) 
38/ 41/ 79/ 82/ 

/•.8 Is ho '3 

Kumaon Kusiali 
Kurhessen Nauheim 
Kuriali Kusiali 
Kuritawaki-mura Toke-uchi-mura 
Kurla Pillistfer 
Kurnal Durala 
Kursk Botschetschki 

Sevrukof 
Kusiali [Cw [5a. 16/YI. 1860] 

ca. 30" N, 79" 0. (Kuriali), 
Kumaon, Distr. Gurlwhal, Ost- 
indien 
69 

/I 5 

Kwasly Jasly 
Kyllfluss Albacher Muhle 
Kysyl Beldu Karakol 

Sulpice-sur-Rille (48"47, 0®j| 
NO Laigle ; La Vassolerie»ei 
Laigle; Saint Michel de ?2i- 
maire (48" 48,0" 35), NW. La e ■ 
Saint Nicolas de Sommaire > 
49, 0" 37), NNW. Laigle;U 
Bas Yernet (Bas Yernet, s 
49, 0" 37), NW. Saint Nuas 
und NNW. Laigle; Glos s 
52, 0" 36), N. Laigle; Le at 
(48" 44, 0" 38). S. Laigle;Le 
Futey (La Futaie, 48" 47, 0")i. 
0. Saint Sulpice sur Rille, (). 
Laigle; La Metonnerie, Mie. 
Belangere-la-Barne, Boisla'le, 
Corboyer; Normandie, DejJe 
I’Orne, Frankreich 
03/^ 08/ 15/ 16/ 16/ 24/ 

I O I I / 130 140 liS 
40/ 41/ 42/ 43/ 47/ 60/ 

h /l4 Ise 29 '34 /2.' 

L. 

20 

Koniggratz Braunau 
Kostritz Politz 
Kokoma Kokomo 
Kokomo [Hca [gef. 1862] 40" 31 

N., 86" 5 W. Howard Co., In¬ 
diana, U. S. 
73/ 

/18 

Koloser Gesp Mocs 
Komoristje Kakowa 
Konia ■ Adalia 
Koshiro Ogi 
Kot Diwan Ihung 
Krahenberg [Ch [6'/a P 5/Y. 

1869] 49" 20 N., 7" 28 0. Zwei- 
briicken, Kanton Homburg, Pfalz, 
Baiern, Deutschland 
69/ 

'20 
Krakhut Benares 
Kraschow Kakowa 
Krasnoi Ugol Krasnoj Ugol 
Krasnojarsk Medwedewa 
Krasnoj Ugol [Cc [2p. 9/IX. 

1829] 53" 56 N., 40" 28 0. 
(Krasnoi Ugol, Krasnyi Ugol), 
Kreis Saposhok (Sapojek, Sapo- 
jok, Sapozok, oL), Gouv. Rasan 
(Rjasan) Russian cl; alias 29/VIII, 
10/IX. 

La Baffe [Cc [7 a. 13/IX. 1822] 
48" 9 N., 6" 35 0. (La Basse), 
0. Epinal, Dep. Vosges, Frank¬ 
reich 
40/ 

'29 

La Barne Laigle 
La Basse La Baffe 
La Becasse [Cw [31/1. 1879] Dun 

le Poelier, Dep. Indre, Frank¬ 
reich 

Liipo:as 

81/ 

'31 

La Caille [0ml [ca. 1600] 43° 47 
N., 6" 43 0. S. V. Saint Auhau, 
NW. V. Grasse, Dep. Yar (Alpes 
maritimes), Frankreich 
38/ 40/ 64/ 

/3’ '29 Iso 
La Calle Feid Chair 

39 
/28 h '28 _ '29 

Krasnyi Ugol Krasnoj Ugol 
Krasso Kakowa 
Krawin [Cgb [8 p. 3/YII. 1753] 

49" 21 N., 14" 43 0. bei Plan 

La Charca [Stein [11V2 11/VI. 
1878] 20" 53 N., 100" 55 W. 
bei Irapuato (oL), Guanaxuato, 
Mexiko 
niW. 

La Concepcion Hacienda Con¬ 
cepcion 

La Futaie Laigle 

Lagrang-e [Ofch [gef. 1860] Old¬ 
ham Co, Kentucky, U. S. 
61/ 63/’ 

'58 hi 
Lagrange de Julliac Barbotan 
Lahore Dhurmsala 

Durala 

Laigle [Cib [1 p. 26/IY. 1803] 
48" 45 N., 0" 38 0. zw. Evreux 
und Alengon; Fontenil bei Saint 

14. / 2Q 

61/ 61/ 79/ 79/ 81/' SlT “ 
, he I25 I3 ho I9 /20 

Laissac Pars 
La Metonnerie L:rle 
La Misere Tourinnes la Gise 
Lance [Cc [57-2 p. 23/YII. 121 

47" 41 N., 1" 2 0. Les Ie.v 
de Blois bei Lance, Kledd 
zw. Yillechauve u. Authon, jn « 
Schlosse Blanchamp geh., I m i 
Yeronniere bei Pont Loi:te 1 

(Loisel), Saint Amand, Orlus. ! 
Dep. Loir et Cher, Franknh j 
76/ 

Iso 
Landes Barb in 
Langenpiernitz Stanrn 
Langres Chassiv 
Languedoc Juvas 
La Platastrom Naga 
Laponas 
Laponnas 
La Rochelle Chantoiiy 

Esnaies 
La Scarpa Or^io 
Lasdany [Cga [5^2 P- 12 ff 

1820] 56" 0 N., 26° 25 0. ei 
Lixna (false Liksen, oL), D a- 
burg, Witebsk (Witepsk), h'S- 
land 

79 / 81 / 
8 ho '20 

Toul se 
Lautolaks Luotoks 
La Yassolerie Lrk 
La Yivionnere [Ho [3 p. 14/d. 

1845] 48" 32 N., 0" 53 W. e- 
meinde Le Teilleul, Man e, 
Frankreich 
82/ 

li 
Layssac Fars 
Le Bas Yernet Lr'k 
Lebedin Jigaloia. 
Le Buat Lt/k 
Le Burgau Toubsf' 
Le Culot Tourinnes la Grse 
Le Futey Lrk 
Lenarto [Omto [gef 1814] 49k 

N , 21" 41 0. W. Bartk, 
Saroser Com., Ungarn 

38/ 39/ 
'28 '2 

38/ 38/ 38/ 79/ 79/ 
'9 '24 /32 Is In 9 '24 132 

Las Pradere 

18/ 24 
^°/s9 l45 
40/ 40/ 41 

'29 / 

Us '' 128 ho 

132 
41/ 43/ 

4 ho ho ■••• 



[I'l 
Gesammtortsregister. 

45/ 45/ 4:01 
36 13 '18 ' US 

60/ 60/“' ei;"' 61 ; 61/ 
/s Ut 12 116 120 

78/ 

I,, 'ressoir [Cia [3 p. 25/1. 1845] 
® 9 N., 1° 18 0. Gemeinde 
)uans, ’ Dep. Tndre et Loir, 
•antreich; alias Bois de Fon- 
ine od.Miing, Dep. Loiret 1825 

SHj 

L Haies de Blois Lance 
Ij Ormes [Stein [1/X. 1857] 47° 

N., 3° 15 0. SSW Joigny, 
'SW. Aillant siir Tholon, Dep. 
Dune, Frankreich 
W. 

L ?ac >Favars 
L Teilleul La Vivionnere 
L Temple Agen 
L ington Co. Lexington Co. 

Ruffs Mountain 
I ington Co. [Ogb.? [gef. 1880] 

3° 58 N., 81° 7 W. Siidcarolina 
. S. 
iW. 

L onnez Juvinas 
L oschitz Plosclikowitz 
1 k Creek [H [gef. 1879] David- 

)n Co., Nordcarolina, U. S. 
/ 81/ 82/ 83/ 83/ 
I 5 '16 U Is /21 

I isen Lasdany 

I le Creek [H [gef. 1834] 31° 
2N, 87° 45 W. bei Claiborne, 
lonroe Co., (alias Clarke Co.), 
0 m, SW. Montgomery, Ala- 
ama, U. S 
1/ 62/ 77 / 
/57 /46 /7 

I aeriek [Cga [6 a. 10/IX., 1813] 
2° 30 N., 8° 42 W. Adare 
Adair) SW. Limerick; Faba bei 
t. Patrickswell (Patrickswood) 
)X0. Adare; Scougb (Scagb) 

m. NNW. Ratbkeale, WSW. 
idair; Brasky, Irland, Gross- 
iritannien 
i/ 18/ 21/ 27 39/ 
/76 /9.6 /g ;27 /II 

0/ 61/ 
Ul 116 

i icoln Co 

["/uJ 

Nobleboro 
Petersburg 

1 in Co. Hartford 

] mm [Stein [5/TX. 1854] 52° 
:6 N., 12° 52 0. bei Febrbellin, 
bov. Brandenburg, Preussen, 
leutscbland 
liW. 

- in River Lowenfluss 
Donas ] T 

: Jonnas j Luponnas 
i^owitz Oczeretna 

■i^a [Cwa [SVg p. 3/IX. 1808] 
50° 12 N., 14*^ 54 0. Stratow, 
oL) und Wustra (50° 10, 14° 
53) beide OSO. Lissa; Bunzlau, 

iBobmen, Oesterreicb 
9',_ 38/ 38/ 46 I no “/ ^6/ 

'26 In l2i '3> |^ 145 
U/ 69/ 73/ 79/ 81/ 82/ 

'16 (14 /20 '10 '20 / 

53/ 60/ 
Ud lit 

, ttle Miami Y alley Anderson 
i ttle Piney Pine Bluff 

Livingstone Co, 
Livland 

Lixna 
Lockport 
Lodbran 
Lodiana 

Smitbland 
Kaande 

Pillistfer 
Lasdany 
Cambria 
Lodran 
Durala 

Lodran [Lo [1/X. 1868] 29° 31 
N. , 71° 38 0. (Lodbran), 12 m. 
O, von L; Mooltan, Punjab, 
Ostindien 
69/ 70/ 70/ 

'15 h /39 

Loevenboutze Utrecbt 
Lowenflnss [Ofcb [bekannt 1853] 

ca. 23° 40 S., 17° 40 0. ostl. 
Arm d. Aub od. grossen Fiscb- 
fluss, d. i. d. Gariep i^Garib) 
Oder Oranjefluss geht; grosses 
Namaqualand, Siidafrika 
56/ 61/ 

/23_ 114 

Logrono Barea 
Loir et Cber Lance 

Montlivault 
Loiret Cbarsonville 

Chateau Renard 
Le Pressoir 

p;®"* ) Lance 
Loisette j 
Lombardei Trenzano 
Longbrancb Deal 

Lontalax | Luotolaks 
Lontolax J 
Loodheeana 1 
Loodianab J 
Lorenzostrom Madoc 
L’Orme Laigle 
Losttown [Eisen [gef. 1867 [2V2 ni. 

SW. von L., Cberokee Co. 
Georgia, U. S. 
niW. 

Lot et Garonne, Dep. Agen 
Galapian 

Louans Le Pressoir 
Louisiana Cross Timbers 
Lozere Aumieres 
Luce [Cwa [4V2 P- 13/lX. 1768] 

47° 52 N, 0° 30 0. (Luce en 
Maine), Bezirk Saint Calais, 
Dep. Sartbe, Frankreicb 
38/ 41/ 53/ 

12o 114 145 , 

Luce en Maine Luce 
Lucignan d’Asso Siena 
Ludeana Durala 
Lumpkin [Ck [11^/4 a. 6;X. 1869] 

32° BN., 84°29WL,od. 32°52N., 
81° 55 W., Stewart Co. Ge¬ 
orgia. U. S. 
72 73/ 

/24 hS 
Luotolaks [Ho [bei Tag. 13/XiL 

1813] 61°13 N., 27° 49 0. (Lauto- 
laks, Lontalaks, Lontolaks) bei 
Frederiksbavn, Switaipola (Sa- 
vitaipal, Sawotaipoda, Sowaito- 
pola, oL), Gouv. Wiborg, Finn- 
land, Russland; alias ll/I. 1814, 
III. 1814 
32 

^61 

Luponnas [Cib [1 p. 7/IX. 1753] 
46° 14 N., 4° 59 0. (Laponas, 
Laponnas, Liponas, Liponnas, 
Luponas sur Y'eyle) NNW., 
Vonuas, 4 Stunden v. Pont de 
Veyle (Pont de Vesle), zw. letz- 
lerem u. Bourg en Bresse, Dep. 
de PAin, Frankreicb 
32/ 38/ 39/ 60/ 61/ 

'•-9 (25 '22 '46 /l6 

Luzk Dolgowoli 
Lyon Salles 

M. 

Macao [Ci [5a 11 XL 1836] 4° 
r5 S., 37« 10 W. (Macayo), 
Rio Assu (Aqu od. Amargoro), 
Ausfluss ins Meer, fast N. Yilla 
nova da Prinzeza, Prov. Rio 
Grande do Norte, Brasilien; 
alias 11/XH 1836 
18/ 38/ 39/ 39/ 40.' 45/ 48/ 
•'27 '28 / 7 /-iS .''29 (13 li 

52 , 63/ 69/ 84/ 
'15 /22 /14 /I2 

27 

V 30 

Luponay sur Yeyle Luponnas 

Macayo Macao 
Macedonien Seres 
Macerata Monte Milone 
Macon Co. Auburn 
Madagascar Sanct Augustins-Bay 
Maddur Muddoor 
Madbupur Sbytal 
Madioen Ngawi 
Madison Duel Hill 

Smith Mountain 
Madison Co. Jewell Hill 

Madoc [Ofm [gef. 1854] 45° 31 N., 
73° 35 W. zw. Montreal u. Jo- 
rontosee, St.Lorenzo3trcm,Ober- 
Canada, Britiscb Amerika 
55/ 75/ 75/ 

'38 '5 '15 

Madras Gurram Konda 
Muddoor 

Nedagolla 
Yatoor 

Madura Parnallee 
Mabren Blansko 

Stannem 
Tiescbitz 

Znorow 
Malar Larsta Yiken Hessle 
Mael Pestivien Kerilis 
Massing Sankt Nicolas 
Magdeburg Erxleben 

Magura [Oga [gef. 1840] 49° 20 N., 
19° 29 0. Szlanicza, Arvaer 
Com., Ungarn 
43/ 45/ 47/ 47/ 48/ 48/ 52/ 

'54 /l2 '8 /21 '27 '33 '23 
53/ 58/ 59/ 59/ 60/ 61/ 73/ 

18 hit '3 '4 '41 '16 '18 
75/ 75/ 81/ 81/ 81/ 82/ 82/ 

lo ho '8 /9 '10 '9 'll 
82/ 82/ 

120 ISS 

Mahomed Moorut ] Khairpur 

Castine 
Luce 

Nobleboro 
Searsmont 

Maine et Loir Angers 

Mainz [Ck [gef. 1850] 50° 0 N., 

Mailsi 
Maine 

J 

1 
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8*^ 16 0. GrossTierzogth. Hessen, 
Deutschland 

79 
Ul lit) lib 

Malabar-Kiiste 

59/ 79/ 79/ 
'41 In 

Manegaon 

Udipi 
Mallygaum Manegaon 
Malwa Puls ora 
Managaon Manegaon 
Manbazar Manbhoom 
Manbhoom [Eo [9 a. 22/XII. 1863] 

23° 19 N., 86° 33 0. (Manbum), 
Cossipore, Pandra u. Govindpur, 
Manbazar Pargana, Bengal, Ost- 
indien 
64/ 

In 

Manbum Manbhoom 
Manche Dep. La Vivionnere 
Manegaon [Chi [3^/2 p. 29/Vl. 

1843] 17° 59N., 75° 37 0. (Mana¬ 
gaon, 'Manjegaon, Manegaum, 
Menicgaon) am Pourna, Eidula- 
bad (Edalabad ;,Bhusawal, Khan- 
deish, Dekan, Ostindien (false 
16/11. 1843, Mallygaum 20° 32, 
74° 35, Bombayagra od. Menjer- 
gaum, 130. m. SW. Eidulabad 
62/ 63/ 

'42 /?2 

Manegaum 
Manjegaon 
Manji Toluca 
Mantos blancos [Eisen [gef. 1877] 

25° 0 S. 67° 34 W. Cerro 
hicks, NO. Antofogasta, Chili, 
Siidamerika 
niW. 

Marc Ancona Monte Milone 
Marengo Homestead 
Mariinskoje Netschaevo 
Marion Hartford 
Marmaude [Stein [4/VII. 1848] 

44° 31 N , 0° 10 0. Dep. Aveyron, 
Frankreich 
niW. 

Marmaroscher Com Borkut 
Marokhaza Mocs 

TTplrpl'P 

Marshall Co. [0ml [Beschr. 1856] 
ca. 36° 57 N., 88° 36 W. (Hauptst.- 
Benton, 212 m. WSW, Frank¬ 
fort), Kentucky, U. S. 
61/ 

108 

Maryland Emmetsburg 
Nanjemoy 

Mascombes [Cw [31/1. 1835] ca. 
45° 20 N, 1° 52 0. Correze, 
Frankreich; false 31/1. 1836 
64/ 

'86 

Maskarenen Mauritius 
Massegros Aum eres 
Matamoros Coahuila 
Mail Mhow 

Maiierkirchen [Cw [4 p. 20/XI. 
1768] 48° 12 N, 13° 7 0. 
(Maurkirchen\ SO. Braunau, 
Baiern (Ober-), jetzt Oberoster- 
reich, Innviertel 
O.t; > 2 5/ 40/ 48 

10 142 hi9 -27 

Mauleon Sauguis 
Munritins [Ch [?] 20° 10 S, 57° 

Dr. A. Brezina. 

35 0. (Isle de France) Maska¬ 
renen, Ostafrika 
85/ 

/12 I 

Mecklenburg Menow 
Mecklenburg Co. Monroe 

■Vledwedewa [P [gef. 1749] ca. 
55° 30 N., 92° 0 0. Bergriickeii 
zw. Ubei (Ubein) ii. Sisim (Sisin, 
Ssisim) welche zw. Abakansk 
(Ahakarsk) u.Belskoi(W.Karaul- 
noi Ostrog) in d. Jenissei fallen, 
4 Werst v. Ubei, 6 v. Sisim, 20 j 
V. Jenissei; nach Medwedewa j 
(in Ubeiskaja) gebracht'; Gouv. 
Jeniseisk, Sibirien, Russland; 
false Krasnojarsk. Pallaseisen 
792^ 22/ 21/ 33/ 41/ 42/ 60/ 

O /"7 '27 '25 '14 'l '41 
61j 83I 

M<-'jillones [Eisen [1874] 23° 5 S., i 
70° 30 W. Atacama, Bolivia, Siid-1 

amerika (Mexillones) 
niW, 

Mekenskoi Mikenskoi 
Meklenburg Menow | 
Melbourne Cranbourne | 
Melyan Pusinsko Selo ; 
Menicgaon Manegaon | 

i Menow [Ck [1 p. 7/X. 1861] 53° 
I 11 N., 13° 8 0 bei Fiirstenberg, 
' Alt-Strelitz, Mecklenburg (Mek- 
' lenburg) Deutschland ! 

Schonenbc 

63 / 72/ 73/ 81/ 
liQ '35 13 120 

Mesle 1 
Metonnerie J 

■ Mettericher Miilile 

Laigle 

Albacher 
[Miihle 

Meung-sur-Loire Charsonville 
Mexico Avilez 

Canada de Hierro 
Carleton Tucson 

Cerro Cosima 
Charcas 

Coahuila 
Hacienda Concepcion 

Hacienda de Bocas 
La Charca 

Mexico 
Misteca 

Rancho de la Pila 
San Francisco del Mesquital 

Sierra blanca 
Toluca 

Tucson Ainsa 
Zacatecas 

Mexico [Cgb [4/IY. 1859] 15° N, 
120° 50 0. Prov. Pampanga, 
Philipinen 

Mexiko cf. Mexico 
Mexillones Mejillones 
Mezo Madarasz | 
Mezo Madaraz > Fekete 
Mezoseg ) 

Mhow [Ci [3 p 16/H. 1827] 25° 
57 N., 83° 36 0. (Man, Mow', 
Distr Azim Gesh (Azim Gesch', 
NXO. Ghazeepore (Ghazeepoon 

[111 

am Ganges, OSO. Azim G 
(Azam Garh), Benares, Allah 
bad, NW. Provinz, Ostindien 
63/7 

Michigan Grand Rap , 
Middlesbrough Pennyman’s sidi- 
Mikentskaja Mikensli 
Mikenskoi [Cs [7 p. 28 VI. 18< 

43° 21 N., 45° 42 0. (Mekei- 
kische Stanitza, Mekenskoi, h 
kentskajaj b. Grosnaja (Grosnj. 
Fluss Terek, Kaukasus, Ru 
land 
63/ 79/ 80/ 81/ 82/ 84 

'56 '6 Is 16 .'3 '1 

Milena Pusinsko Sn 
Milledgeville Forsy 

Putnam (. 
Union ( 

Milone Monte Milo- 
Milwaukee Trenti 
Minas Geraes Santa Catari, 
Mindelheim ] 
Mindelthal | 
Minden Giitersl 

Hainh: 
Minsk Rokir 
Mirangi Nedago, 
Misere Tourinnes la Gro;- 
Mississipi Oktibbeha (. 
Missouri But' 

Fors’i 
Fort Pie:' 

Pine Bl; 
Siidostl Misso i 

Warrenti 
Misteca [0ml [bekannt 1804] 

45 N., 97° 4 W. (Misteca alt. 
Oaxaca (oL) Mexiko 
34/ 34/ 56/ 60/ 63/ 

'25 '26 '6 '8 ' 
73/ 

'3 

Misteca alta Mistu 
Mitchell Co. Wacori 
Mittelfranken Wittni' 
Mlaka Knyahin 
Mocs [Cwa [4 p. 3 H. 1882] •' 

48 N., 21° 42 0. Gyulatelke(' 
53, 21° 31), Visa (46° 51, 
34), Bare (46° 51, 21° 35), Va.i 
Kamaras (46° 50, 21° 37\ 0 i 
Gyeres (46° 48, 21° 39), Ken 
(46° 49, 21° 41), Mocs (o. 
Palatka (46° 50, 21° 40), Szc- 
battelke, Marokhaza? (46° . 
23° 55), bei Klausenburg, F 
loser Gespannschaft, Sieln- 
biirgen 
82/ 82 82/ 82/ 82 82 8'^ 

9 10 111 12 ^ 18 20 • 

82; 82/ 82/ 82/ 82 S3 
'28 Iso '32 ISS 38 1 

Modena Aloar)> 
Monchlora Klein Wenti 
Mo'ina [Cgb [24/XU. 1858] 

7 N., 1° 10 W. Murcia, Span’ 

60/ 63/ 68' 6; 
29 '21 1 

83 831 
7 /20 

Mo mb as 
Monclar 
Monferrate 
Monferrato 
Monmouth Co 

Diinii 
An V 

Ceres ■> 
Motta di Coi 

pi 
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1 

3 uroe [Cga [3 p. 31/X. 1849] 
5° 0 N-, 9 W. 15 m. von 
lonroe, 18—20 m. v. Concord 

37, 80*^ 23, 102 m. WSW. 
.aleigli), 22 m. 0. Charlotte, 
55° 17, 80° 39, Mecklenburg 
0.); Cabarras Co., Nordcarolina 

S. 
1/ 60/ 75/ 
llo Is 88 

3 iroe Co. 

3 itargis 
3 itauban 

Forsyth 
Lime Creek 

Chateau Renard 
Orgueil 

3 iteMiloue[Cw[9V4a.8/V 1846] 
,3° 16 N., 13° 21 0, am Flusse 
otenza (Pollenza), 8 m. SW. 
[acerata, XO. Tolentino, Marc 
ucona, Italien, ehem, Kirchen- 
iaat, false 10/V. 

I‘2S 

\ ite Santo Bemdego 
y itgomery Lime Creek 

AValker Co. 
31 itlivault [Cw [am Tag, 22/YII 

338] ca. 47° 40 N., 1° 25 0. 
, al Cul de Four, Dep. Loir et 
tier, Fraukreich 
/ 84/ 
■4 /l2 

y itreal Madoc 
y itrejeau Aussun 
y titan Khairpur 

Lodran 
Soradabad [Cw [1808] 28°50 N., 

3° 48 0, (Moradabad'', 'Rohil- 
ind, Delhi, NW., Provinz, Ost- 
idien 

I “22 
3 u’esfort [Cga [m. VIII/1810] 

i° 27 N., 8° 17 W. Tipperary, 
land 
/ 16' 38 39/ 42, 63/ 
ho .76 .32 /4 /'35 /SI 

3 adabad yiooradabad 
3 hihan Kernouve 
3 .’dTinovka [Cw [19/V. 1826] 

3° 32 N., 35° 52 0. Distr. 
erdjansk (Berdiansk), 30 m. 
0. Pawlograd (Paulogrod), 
oiiv. Ekaterinoslaw, Bassland; 
,lse 1825 

65, 75/ 82,' 82,/ 82/ 
, '23 ,'23 /l3 3 5 9 

3 ’gan Co. [H [1849] 30° 11 N., 
3° 1 W. (Morgan Fort, oL) 
labama, U. S. 

3 0 di Riccio Santa Catarina 
3. kau Netschaevo 
3i ;eeka imgla [Ck [22/XII. 1868] 

i. 27° 16 N., 77° 22 0. (Moti- 
|i-uagla), hamlet of Ghoordha 
' jurdha), Distr. Biana, (26° 
j8, 77° 14) Staat Bhurtpur 
I Bhurtpoor, BhurtjDore), Raj- 
' utana, Ostindien 

/ 
19 / 3 

3 i-ka-nagla Motecka nugla 
k ta dei Conti 3Iotta di Conti 

ta di Conti [Ci [11a 29 11. 
B68] 45° 8 N., 8° 28 0. (Motta 

dei Conti), Roletta, Roggia 
yiarcova in Gem. Caresana 
Novara; Villanova, Casale, Pie- 
mont, Casale klonferrato, Ales¬ 
sandria, Italien 

Moustel Pank Kaande 
3Ioaza Klioorna [Cgb [19 I 1865] 

25° 45 N., 83° 23 0. Sidrowa, 
N. Supuhi, 14 m. SSO. Pad- 
rauna, Sidhua - Jobna, Distr. 
Goruckpur (Gorakpur), NW. 
Provinz, Ostindien; auch Bu- i 
buowly 
70/^ 

yiow Mhow 
Mozyrz Rokicky 
Mrasa ] 
Mrassa / 
Mrozy Pultusk 

Muddoor [Cc [7 a. 21 IX. 1865] 
12° 37 N., 77° 5 0. (Maddur) 
Taluk, bei Annay doddi, Mysore, 
yiadras, Ostindien 
67/ 

,'4 

Nantes 
Napoleonville 
Narew 
Narra 
Nash Co. 
Nashville 

Petropawlowsk 

yiiinchenlohra 
Multan 
Mung 
Murcia 

Klein-Wenden 
Khairpur 

Le Pressoir 
Cabezzo de Mayo 

Molina 

yiurfreesboro [0mm [gef. 1847] 
35° 50 N., 86° 38 W. 28 m. 
SO. Nashville, Rutherford Co., 
Tennessee, U. S. 
63/ 79/ 79/ 

,'8 ho /l4 

Muskingum Co. New Concord 
Mustelhof Kaande 
Mysore Judesegeri 

yiuddoor 

IV. 

Nagaria Nageria 
Nagaya [K [Abends 1/VIII. 1879] 

32° 32 S, 58° 16 W. (Nogaya, 
false Nogoga) zw. N. (SO. Santa 
Fe, N. La Platastrom) und Con¬ 
cepcion am Uruguayfluss, Prov. 
Entre Rios, Argentina, Slidame- 
rika ; alias 30/ VI. 1880, Winter 
1880 
82/ ■ 83/ 83/ 

/33 13 h 

Nageria [Stein [24/IV. 1875] 72° 
9 N.. 78° 20 0. (Nagaria), Fatha- 
bad (Fatehabad oL) pargana, 
Distr. Agra, NW. Provinz, Ost¬ 
indien ; false 27/X. 1376 
niW. 

Nagpoor Chandakapoor 
Nagy Berezna Knyahinya 
Namaqualand Great Fish River 

Lowenfluss 

Nanjemoy [Cg [12 a, 10 II. 1825] 
38° 28 N., 77° 16 W., Charles 
Co., WSW. Port Tobacco, 47 m. 
SW. Annapolis, Maryland U. S. 
38/ 38,/ 39/ 

Chantonnay 
Kernouve 

Pultusk 
Sitathali 
Castalia 

Babb’s mill 
Carytort 

Charlotte 
Coney fork 

Drake Creek 
Jackson Co. 

Knoxville 
3Iurfreesboro 

Petersburg 
Stinking Creek 

Natchitochez Cross Timbers 
Nauheim [D [gef. 1826] 50° 22 N , 

8° 44 0. Frankfurt, Hessen 
(Kurhessen), Deutschland 
67/ 70/ 

131 1 

Nebrasca Fort Pierre 
Nedagolla [Df [23/1. 1870] 18° 

41 N., 83° 29 0. (Nidigullam), 
6 m. siidl. v. N, Parvatipur 
(Parvatypore), yiirangi, Vizaga- 
patam, Madras, Ostindien; alias 
26/XlI. 1869 
84/ 

19 

Nellore Yatoor 
Nelson Co. [Obn [gef. 1856] ,ca. 

37° 48 N., 85° 37 W. (Hauptst. 
Bardstown, 42 m. SW. Frank¬ 
fort), Kentucky, U. S. 
60, 

/ 46 

Nenutmannsdorf [H [gef. 1872] 
50° 57 N , 13°57 0. (false Neunt- 
mannsdorf) bei Pirna, (oL\ 
Sachsen, Deutschland 
75/ 

'22 

'24 /25 /22 

Nerft [Cia [4^ ^ a. 12 Y. 1864] 
56° 10 N., 25° 20 0. Pohgel u. 
Swajahn, Curland, Russland 
65/ 81/ 

/23 .'20 

Netschaevo [Omu [gef. 1846] 54° 
35 N., 37° 34 0, 7'Werst von 
Station yiariinskoje (oL), Strasse 
11. Moskau; Gouv. Tula, Russl. 
61/ 61/ 61/ 68/ 82/ 

/25 /48 /58 /2I ll 

Neu-Caledonien Baratta 
Neu-Granada Rasgata 

Santa Rosa 
Neu-Mexiko Canada de Hierro 

Rasgata 
Neuntmannsdorf Nenntmannsdorf 
Newberry Ruffs yiountain 
New Concord [Ci [12^/^ p. l Y. 

1860] 40° 3 N., 81° 40 W. NO. 
Zanesville, 3Iuscingum Co., 65 
m., ONO. Columbus; Claysville, 
SO. Cambridge, Guernsay Co., 
68 m. N. Columbus; Ohio, U. S. 
60/ 73/ 

146 /I8 

New Jersey Deal 
Newport Cosby’s Creek 
Newstead [Df [gef. 1827] 55° 

37 N , 2° 42 W. Roxburgshire, 
Schottland 
63/ 63/ 

I29 lo9 
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Nezamislitz 
Ngavi 

Newton Co. [M [gef. 1860] Arcane 
sas, U. S. 
70/ 72/ 

li /24 

New York Bethlehem 
Burlington 

Cambria 
Iron bannock Creek 

Scriba 
Seneca Falls 

Tieschitz 
Ngawi 

Ngawi [Cco? [5V4 p. 3/X. 1^83] 
Gentoeng, Distr. Djogoiogo und 
Kedoen'i Poetri, Distr. Sepreh, 
Abth. Ngawi, Besid. Madioen, 
Java 
niW. 

Niagara Co. 
Niakornak 
Nidigullam 
Niederbaiern 
Niedererxleben 
Niederrhein 
Nimbooah 
Niro 

Cambria 
Disko Eiland 

Nedagolla 
Sankt Nicolas 

Erxleben 
Albacher Miihle 

Butsura 
Werchne Udinsk 

Nohlehoro [Ho [4V2 p. 7/VIII. 
1823] 440 5 N, 69« 40 W. 
(Nobleborough) W. Warren, 
23 m. SO. Augusta, Lincoln Co., 
Maine U. S. 
38/ 38/ 

124 ho 

Nobleborough Nobleboro 
Nogay a 1 
Nogoga j Nagaya 

Nordafrika Dellys 
Feid Chair 

Senhadja 
Tadjera 

Nordbihar Kaba 
Nordbrabant Staartje 
Nordcarolina Bairds Farm 

Black Mountain 
Castalia 

Duel Hill 
Guilford Co. 

Haywood Co. 
Jewell Hill 

Lick Creek 
Monroe 

Smith Mountain 
Nordhausen Klein-Wenden 
Normandie Laigle 
North Tyrone Killeter 
Norwegen Schie 

false Steinbach 
Novara Motta di Conti 
Nowgrad-Volhynsk 
Nowgrad-Yollhynskoi Zaborzika 
No wgrad-W olinsk 
Nulles [Cgb [51/2 p. 5/XI. 1851] 

41° 38 N., 0° 45 W. Villabella, 
Nulles, Brafim, Vails und Tar¬ 
ragona (Saragossa), 16 m. SW. 
Barcelona, 4 m. von Tarragona, 
Catalonien, Spanien 

O. 

Oahu 
Oaxaca 
Oberbaiern 
Obercanada 
Oberelsass 

Honolulu 
Misteca 

Mauerkirchen 
Madoc 

Ensisheim 
Obernkirclien [Ofo [gef. 1863] 52° 

16 N., 9° 8 0. bei Biickebiirg 
(false Buckeberg), Schaumburg, 
Oldenburg, Preussen, Deutsch¬ 
land 
68/ 

/2I 

Oberosterreich Mauerkirchen 
Obryte 
Obrytte 
Ocatitlan 1 

Ocotitlon 1 ^“1““ 

Pultusk 

Oczeretiia 
14 N., 29 
Bussland 

Odessa 
Oerebrolan 
Oesel 
Oesterreich-Ungarn 

[Cga [gef. 1871] 49° 
3 0. Lipowitz, Kiew, 

61/ 84 
/61 

Nurrah 
/3 

Nya Kopparberget 
Sitathali 

Stalldalen 

Offiglia 
Ogi [Stein 

Japan 
niW. 

Ohaba 
Ohio 

Grossliebenthal 
Stalldalen 

Kaande 
Blansko 

Bohumilitz 
Borkut 

Braunau 
Elbogen 
Fekete 

Gross-Divina 
Hraschina 

Kaba 
Kakowa 

Knyahinya 
Krawin 
Lenarto 

Lissa 
Magura 

Mauerkirchen 
Mocs 

Ploschkowitz 
Praskoles 

Pusinsko Selo 
Slavetic 

Stannern 
Tieschitz 

Veresegyhaza 
Znorow 
Zsadany 
Cereseto 

[ca. 1730] Koshiro, 

Veresegyhaza 
Anderson 

New Concord 
Wooster 

Okniny 
Okaninach 
Okaninah 

Okniny [Cga [9^2 a. 8/1. 1834] 
50° 6 N., 25° 40 0. (Okaninach, 
Okaninah), Kreis Kremenetz 
(oL) Gouv. Volhynien, Bussland 
48/ 

.17 

Oktibbee Oktibbeha Co. 
Oktibbeha Co. [Hca [bek. 1854] 

32° 18 N., 88° 47 W. (Oktibbe 
Mississipi, U. S. 
63/ 

/46 

Olahgyeres M« 
Oldenburg Obernkircl 
Oldham Co. La Grai 
Omagh Kille 
Omsk Petropawlov 
Ontario-See Scr 
Opvelp Tourinnes la Gro 
Orange Biver Lowenfl 

Orange Ri 
Orange River [Omst [bek. 18 

ca. 30° S., 21° 0. (Oranje-Fh 
Garib, Gariep) zw. Capla 
grosses Namaqualand, Griq 
land west u. Orange-Biver Fi- 
staat, Siidafrika 
60/ 

18 

Orange-Biver-Freist t 
Cronst t 

Orange Rir 
Orauje Fluss Lowenfl 5 

Orange Rir 
Orawicza Kakca 
Oregon Port Oxi t 
Orgueil [K [8 p. 14 V. 18] 

43° 44 N., 1° 24 0. MontauLi, 
Dep. Tarn et Garonne, Frai- 
reich 
64/ 64/ 79/ 

'42 ,'43 ho 

Orleans Charsonve 
Lae 

Orme, Dep. Laie 
Ormes Les Oris 
Ormesby Pennyman’s sidg 
Ornans [Cco [11/VII. 1868] IIG 

N., 6° 9 0. Salins, Doubs, Fra - 
reich 
68 / 

39 

Orvinio [Co [5V4 a. 31/ VHI. 18] 
42° 8 N., 12° 57 0. Canemo;*. 
Gerano, La Scarpa, Pezza ‘1 
Meleto bei Pozzaglia, Antiili 
Corradi bei Bom, Italien 
74' 

19 

Ostafrika Duma 
Mauri's 

Sanct Augustine’s ly 
Ostflandern Saint Denis Westia 
Ostindien Akbiirp r 

Allaha d 
Assn 

Benas 
Blue 

Buts a 
Chandakap'i’ 

Charwa s 
Danda r 

Dbi a 
Dhurmsa 

Dm a 
Dyal r 

Goalp a 
Gopal r 

Gurram Koa^ 
Ihg 

Jamkl r 
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Judesegeri 
Kadonah 

Kaee 
Kalumbi 

Khairpiir 
Kheragur 

Kusiali 
Lodran 

Manbhoom 
Mauegaon 

Mliow 
Mooradabad 

Motecka nugla 
Monza Khoorna 

Mnddoor 
Nageria 

Nedagolla 
Parnallee 

Pokbra 
Pulsora 
Saonlod 

Segowlee 
Shalka 
Shytal 

Sitathali 
Udipi 

Umbala 
Umjhiawar 

Yatoor 

Oi 

Oi 

-..r 

Pi 
Pi 

- P, 
ill 

^P. 
P. 
P; 

P’ 
P,' 
P’ 
Pi! 
p, 
p 

olenka Pultusk 
3gO 1 
9g0 Co. 1 S crib a 

go Co. Burlington 
jlio . Cereseto 
Qpa Campo del Cielo 

(i 
i Dyalpur 

J [ Kaee 
i Soufflat Senhadja 
do Elgueras 

Oviedo 
}do [Stein [5/VHL 1856] 43° 
■ N., 5° 52 W. Asturien, Spanien 
W. 
hii Honolulu 
rd Port Oxford 

F. 

mg ' Tjabe 
Brborn Hainholz 
:auna Dandapur 

Mouza Khoorna 
nal Imilac 
tka Mocs 
pa del Tamarugul Iquique 
panga Mexico 
plona Rasgata 
iangan Tjabe 
ira Manbhoom 
imbanan Prambanan 
na Borgo San Doiiino 
nallee [Cg [m. 28 II. 1857] 

14 N., 78° 21 0. 16 m. S. 
adura, Ostindien (Kesselm. 
ii Madras, 13° 5, 80° 20, Dekan) 
/ 63/ 64' 

/29 I So 
’al 
■as 

Par vat ip ur j Nedagolla 

Segowlee 

Limerick 

Mordvinovka 

Toulouse 

Coahuila 

Parvatypore 
Patna 
Patrickswell ) 
Patrickswood j 
Pattidah Eajah I 
Patyala Raja J 
Pan Bueste 
Paulogrod ] 
Pawlograd / 
Pawlowka [Ho P- 2/VIIL 

1882] 51° 36 N., 42*^ 20 0. Fluss 
Karai, Bez. Balaschew, Gouv. 
Saratowsk, Russland 
83 

Paypote Juncal 
Pecbmeja Toulouse 
Pedernal Juncal 
Peeprassee Butsura 
Pegu Quenggouk 
Peine Imilac 
Pennsylvania Pittsburg 
Pennyman’s Sidiug [Cw [3V2 P- 

14 ill. 1881] 54° 35 N., 1° 14 
W. zw. Middlesbrough und 
Ormesby, Yorkshire, England 
81 

25 

Perebosch Tourinnes la Grosse 
Peret \ 

Permejean j 
Perry meteor Estherville 
Persien Karand 
Perth [C [17/V. 1830] 56° 24 N., 

3° 27 0. Schottland 
niW. 

Peru Iquique 
Tarapaca 

Petersborough Petersburg 
Petersburg [Ho [8^/3 P- 5/YHL 

1855] 35° 20 N., 86° 50 W. 15 m. 
(Petersborough) NNW. Fayette¬ 
ville, 56 m. SSO. Nashville, 
Lincoln Co., Tennessee, U. S. 
60/ 

/8 
Petits marteaux Chateau Renard 
PetropawTowsk [Omtr [gef. 1840] 

57° 7 N., 87° 27 0. Mrass 
(Mrasa), Nebenfluss d. Jenisei, 
Gouv. Tomsk (false Omsk), Si- 
birien, Russland 
43 64, 68/ 

43 /56 '21 

Pezza del Meleto Orvinio 
Pfatfenhausen Schouenberg 
Pfaffsburg Disko Eilaud 
Pfalz Krahenberg 
Philipinen Mexico 
Piacenza Borgo San Donino 
Piddul Kaande 
Piemont Alessandria 

Cereseto 
Motta di Conti 

Pienza Siena 
Pieve di Casignano Borgo San Do- 

[nino 
Pillistfer [Ck [12^ 3 p. 8/VIIL 

1863] 58° 40 N., 25° 44 0. Au- 
koma (false Ankoma 58° 41, 
25° 40), Kurla (58° 41, 25° 41), 

ahrbuch d. k. k. geol.Reiohsaustalt. 1885.35. Band. 1. Heft. [Dr. A. Brezina.) 
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Wahhe, Awotingmoor b, Schloss 
Ermes, Kreis Fellin, Livland, 
Russland 
64/ 81 
JSo liO 

Pima Co. Carleton Tucson 
Piprassi Butsura 
Pine Bluff [Cc [372 p- 1*3/11. 

1839] 37° 55 N., 92° 5 W. am 
Gasconade River, 10 m. SW. 
Little Piney, 10 m. NO. Way- 
nesville, 43 m. S. Jefferson City, 
Pulaski Co., Missouri, U. S. 
48, 61) 

16 /27 

Pirna Nemitmannsdorf 
Pittsburg [H [beschr. 1850] 40° 

28 N,, 80° 8 W. Alleghany Co., 
Pennsylvania, U. S. 
63/ 

ho 
Plan Krawin 
Platten Steinbach 
Plescovic Ploschkowitz 
PloschkoTvitz [Cg [22, V. 1723] 

50° 41 N., 14° 39 0. (Plescovic) 
und Liboschitz bei Reichstadt 
(oL), Bunzlauer Kreis, Bohmeii, 
Oesterreich 
75; 

, 27 

Pnompehii [Stein [3 p. 20—30/VI. 
1868] 11° 35 N. 104° 52 0. 
(false Pnompehu), Cambodga 
(Camboja), Cochiuchina, Hinter- 
indien 
niW. 

Pnompehu Pnompehn 
Pohgel Nerft 
Pohlitz Politz 
Poitiers Vouille 
Pokhra Pokra 
Pokra [Ck [28/V. 1866] 25° 45 

N., 83° 23 0. (Pokhra), 6 m. 
V. Bustee (Basti), Goruckpore, 
NW. Proviuz, Ostindien 
67/ 

/l4 

Polen Czartorya 
Pultusk 

Politz [Cwa [8 a. 13/X. 1819] 
50° 57 N., 12° 2 0. (Pohlitz), 
NNW. Kostritz, Gera, Reuss, 
Deutschland 
39/ 40,' 45 73/ 

22 23 .2 3 

Polleiiza Monte Milone 
Poltawa Kuleschowka 

Slobodka 
Schelliu 

Luponnas 

Alfianello 

Lance 

Pommeru 
Pont de Vesle 
Pont de Veyle 
Pontevico 
Pont Loisel 
Pont Loisette 

Po?'okr7iT } Cranberry Plains 

Port Orford Port Oxford 
Port Oxford [P [gef. 1859] 42° 

46 N., 123° 10 \V. (false Port 
Orford) Rogue River Mountains, 
160 m. SSW. Salem, Umpqua Co , 
Oregon, U. S. 
61/ 

'57 

34 
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Port Tobacco 
Potenza 
Pozzaglia 
Prachin 
Pradere 

Naujemoy 
Moute Milone 

Orvinio 
Bolmmilitz 

Toulouse 
Pramb»uau [Ofpr [gef. 1866] 7° 

28 S, 110^51 0. (Brambauan, Pa- 
rambaiiaii), Soeracarta (Socra- 
carta, Sokrakarta, Surakarta), 
Java 
68 

'/t 
70/ 74 

/22 

Prascoles Praskoles 

Praskoles [Cc [8 a. 14/X. 1824] 
49^ 52 N., 13® 55 0. (Prascoles), 
OSO. Zebrak (Scbebrak), NO. 
Hoi'owic, Kreis Berauu, Bobmen, 
Oesterreicli 
32 53 

31 /45 

Preauger Baiidoiig 
Prerau Tieschitz 
Pressoir Le Pressoir 
Preussen Albacber Muble 

Erxlebeu 
Gutersloli 

Ibbenbuhren 
Klein-Weudfcii 

Linurn 
Obernkirchen 

Sdielliii 
Scbwetz 

Seelasgen 
Privas Juvinas 
Pryi^etz Rokicky 
Psary Pultusk 
Pulaski Co. Pine Bluff 

PuRora [Cib [p. 16 III. 1863] 
23*" 17 R., 74'^ 56 0. KO. Rutlam 
in Indore, Malwa, Centralindien, 
Ostindien 
69 84 ' 

-2 .'12 

Pultawa Kulescliowka 

Pultusk [Cga [7 p. 30 I. 1868] 
52® 42 N, 2R 23 0. Psary, 
Obryte, Zambski (Zamski), So- 
kolowo, Gostkowo, Sielc nowy, 
Sielc stary, Rozan, Obryttc, 
Ciolkowo, Rowy Zastruzny, 
Rozdzialy, FlussKarew, (Sielec), 
Rzewnie, Mrozy, Dabrowka, 
Clirzconn}’, zw. Pultusk und 
Ostrolenka, Poleii, Russlaud 
68' 68' 69 ' 70' 7u ' 71' 71/ 

15 21 ,'31 8 46 34 13b 
li I /4 7o/ 75 75' 78/ 81 

'6 20 b 10 15 '8 2' 
82 82/ 82' 82, 84 84' 

2, /9 -.11 122 '10 .'11 

Pundjab Cliatwallas 
Dhurmsala 

Buraia 
lining 

Lodran 
Gurram Konda 

Char wall as 
Bhurnisala 

Buraia 
lining 

Lodran 

Pusiusko Selo [C\v [3 p. 26 IV. 
1842] 46® 11 N., 16® 4 0. SAV. 

Punganur 
Punjab 

Milena (Melyan), AV. Warasdin, 
AVarasdiner Com., Croatien 
42, 44 44/ 61/ 82 

145 21 /.3I /58 9 

Putnam Co. [Ofcli [gef. 1839] ca. 
33® 18 N., 83® 35 AV. (Hauptst. 
Eatonton, 24 ni. NNAV. Milled- 
geville), Georgia, U. S. 
06/' 63/ 

12 ‘l-i 

Pyrenees Bueste 

Q 

(^lybrada di Vaca muerta 
[Sierra de Chaco 

Oiieuggouk [Cc [2® 2 a. 27 XII. 
1857] 17® 30 N, 95® 0 0. KO. 
Bassein in Pegu, lower Burmah, 
Hinterindien 
60, 60/ 

;'41 ;46 

Quingac Saint Caprais 
[Cgb [Sommer 1851] 

Vienne, Erankreiclr 
83/ 

/2I 
Qiitahar Bazar Butsura 

Raepur 
Riisan Gouv. 
Raipur 
Rajpotanalr 

R. 

Sitathali 
Krasiioj-Ugol 

Sitathali 
Khairpur 

Motecka nugla 
Saonlod 
Sitathali 

Rakowka [Ci [8 XL 1878] ca. 54® 
10 N., 37® 41 0. Gouv. Tula, 
Russlaud 
79 83 83, 

6 ,'20 /21 
Raleigh Bairds Farm 

Guilford Co. 
Haywood Co. 

Monroe 
Rancho de la Pila [0ml [gef. 

1804] 24® 12 X., 103® 56 AV 
und HaciendaCacaria, lOLeguas 
N. Durango, Mexiko ; ob Alamos 
de Catorze? 

V 122 7i 
34' 38' 3»' 39/ 

/25 ,'11 /24 111 122 , 27 110 

Basgata [Dr [gef. 1810] ca 5® 15 
N., 73® 45 AV. NO. Fe de Bogota, 
nahe Zipaqnira (4® 50, 74® 10); 
Santa Rosa, 20 franz. m. NO. 
Bogota auf d. Strasse n. Pamp¬ 
lona; Tocavita (5® 40, 73® 20) 
bei S. Rosa; Taos, Neu-Mexiko, 
Sierra blanca, N. Santa Fe. Co- 
lumbien (Neugranada); Siid- 
amerika 
38' 38' 38' 38/ 39/ 4i'/ 42/ 

5 24 ,'25 '28 l22 U ll 
61/ 68, 74/ 

/57 '21 /22 

Rathkeale 
Red River 

Limerick 
Cross Timbers 

AVichita Co. 
Reichenbach Gnadenfrei 
Reichstadt Ploschkowitz 
Rembang Tjabe 
Reiiazzo [Cs [8'/.^ j). 15/1. 1824] 

44® 47 N., 11® 18 0. (Arenazzo) 
bei Cento (od. Cento bei R?), 

Prov. Ferrara, Italien, ehi.. .J 
Kirchenstaat 
39 48 79/ 

12 26 ho 

Rensselaer Co. 

79 
14 

[Iron hauuik 
[Creek 

Koki V 
Po'z 

Favs 

Shs 

Retschitz 
Reuss 
Rhodez 
Rhone 
Richmond [Ck [8’ a 4 VI. lf< 

37® 32 N., 77® 35 W., Heau, 
Co., alias Chesterfield Co, V 
ginia U. S. 
30/ 34 40 

_ /ll 31 

Rio Assu 
Rio Brasos 

19 
40 

29' 
82 

Mao 
Cross Tinil. 

Bra ^ 

Cross Timki 
Rio Bravo ] 
Rio Grande [ 
Rio Grande do norte Alan 
Rio Juncal Juul 
Rio San Francisco do Sul 

['^anta Cataia 
Ritenbenk ) 
Rittenbeck | 
Rittersgrun 
Rjasan Gouv. 
Roa 
Robertson Co. 
.Rochelle 
Rochester 

Disko Eilid 

Stemli.li 
Krasnoj Ud 
Berlaugui s 

Coopertcu 
Esnan s 

Roches r 
Seneca F s 

Rochesler [Cc [8® ^ p. 21 'll 

1876] 41® 8 N, 86® 12 AAA Fiila 
Co. Indiana U. S. 
79/ 

'10 

Rockingham Co. Smith Aloimla 
Rocky mountains Bear Crk 
Roda [Ro [Friibjahr 1871] 

7 N., 0® 18 AV. Huesca, 
gonien, Spanien 
83 
% 21 

Roggia Alarcova Alotta di Cai 
Rogue River Mountains [Por 

[Ox(d 
Rohilcund Aloorada d 
Rokicky [P [gef. 1810] 51® 46 . 

30® 10 0. bei Brabin (cl. 
Kreis Retschitz (Rseczyt i. 
Distr. Alozyrz, Zusamineutl. I- 
Dniepr und Prypetz, 6 c-'. 
Minsk, Russlaud 
39 39, 66 6 7 

22 /28 41 

Rock iigliam Co. 
Roletta 

67 

Rom 
Ronien 
Rourpoor ] 
Rourpore | 
Roxburgshire 

3 33 

femith AIouii 'J 
Alotta di C'ti 

Orv 0 
Kulescho’ii 

Allaba J 

News! d 
Row foil [Ointr [3® ^ p. 20 IV. R’] 

7 m. N. Wrekin, AVelliugu. 
Shropshire, England 
81 

32 

Bowy 1 
Rozdzialy j 
Rseczytza Roki}' 
Ruffs Mountaiu [0ml [bes'i’' 
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)50] ca. 34» 16 N., 81" 46 W 
exington Co., Siidcarolina, U. S. 
ilse Newberry, 47 m. WNW. 
olnmbia 

■ 55/ 72' 78' 82;' 82' 
/i: 39 /18 -8 22 ,38 

I isk Cnlch [Ofcb [gef. 1863] 
3'' 23 N., 105° 51 W. Gilpin 
illars bei Central City, Gilpin 
0., Colorado U. S. 

’•/.J ’7.8 , 
1 island Alexejewka 

Bjelaja Zerkow 
Botscbetschld 

Czartorya 
Dolgowoli 
Doroninsk 

Grossliebenthal 
Jasly 

Jigalowka 
Kaande 

Karakol 
Kikino 

Krasnoj Ugol 
Kulescliowka 

Lasdany 
Liiotolaks 

Medwedewa 
Mikenskoi 

Mordvinovka 
Nerft 

Netschaevo 
Oczeretna 

' Okniny 
Pawlowka 

Petropawlowsk 
Pillistfer 
Pultusk 

Rakowka 
Rokicky 
Sarepta 

Scbeikahr Stattan 
Sevrukof 

Sikkensaare 
Simbirsk Partsch.? 

Slobodka 
Slobodka Partsch 

Ssyromolotow 
Stawropol 
Timoschin 

Toimkin 
Vavilovka 

Werchne Dnieprowsk 
Werchne Tschirskaja 

Werchne Udinsk 
Zaborzika 

Saint Amanrl 
Saint Allban 
Saint Calais 
Saint (hiprais [Ci p 

Lance 
La Caille 

Luce 
p. 28 1. 

1883] (Saint Caprais de Qnin^ac, 
Saint Martin de Quinsac) Gi¬ 
ronde, Frankreich 
84 84 / 

2 /g 
Sainr. Denis Westrem [Cca [T ^ 

p. 7/YL 1855] 51° 4 N., 3°4()0. 
bei Gent (Gand), Ostflandern, 
Belgien 

itherford Co. Murfreesboro 
Islam Pulsora 
5ewnie Pultusk 

iborytz ) 
iboryzy j Zaborzika 

ichsen Erxleben 
Nenntmannsdorf 

Steinbach 
ichsen-Gotha Tabarz 
iharanpoor 1 
iharanpur j Akburpoor 

61 
2 

Saint Etienne Sanguis 
Saint Etienne de Lolm Alais 
Saint Gaudens Aiissun 
Saint Georges de Levejac 

[Aumieres 
St. Martin de Quinsac St. Caprais 
Saint Mesmin [Cgb [3b2 a, 30 V. 

1866] 48° 26 N., 3" 55 0. bei 
Troyes, Aube, Frankreich 
67 68/ 68' 

'14 /l8 21 

St. Michel de Sommaire ] t • .i 
St. Nicolas de Sommaire | ^ 
Saintonge [Eu [6 a, 13/yL 1819] 

45° 26 N., 0° 27 W. bei Jonzac 
(oL), auch Barbezieux (45° 23, 
0° 11), SW. Angouleme, Dep. 
Charente inferieure, Frankreich 
29, 38; 40 40' 46, 48/ 84' 

'34 24 1 '4 18 '27 12 

Saint Patrickswell Limerick 
Saint Sulpice sur Rille Laigle 
Salem Port Oxford 

Smith) and 
Sales Salles 
Salina de Atacama Irnilac 

Salles [Cia [6 p. 8—12/III. 1798] 
46° 3 N., 4° 37 0. (false Sales). 
NW. Yillefranche bei Lyon, 
Rhone, Frankreich 
16/ 41' 43 

I So ,'14 '22 

Salt River [Hch [beschr. 1850] ca. 
37° 58 N., 85° 38 W. Kentucky, 
U. S. 
53 / 

I 54 

S altar a Kalumbi 
Saltillo Coahuila 
Saluca Shalka 
Samonod Belmont 
San Bartolome Sierra blanca 
San Bernardino Co. Ivanpah 

Sanct Augustin’s Bay [Df [be- 
kannt 1843] 23° 20 S, 44° 20 0. 
Madagascar, Ostafrika 
63, 

14 

Madoc 

Kaee 

Honolulu 

Sanct Lorenzostrom 
Sandee 
Sandi 
Sandwich Inseln 

Sail Francisco del Mes(j[iiital 
[Ofc [gef. 1867] Durango, Me- 
xiko 
72; 

,'23 

San Francisco-Pass [Barranca 
[bianca 

San Giovanni d’Assa Siena 

San Giuliano vecchio Alessandria 
San Gregorio Coahuila 
San Jago del Estero [Campo del 

[Cielo 
San Jose Heredia 
San Jose del Sitio Charcas 
Sankhoo Saonlod 

Saukt Nicolas [Ho [10^2 a -13 Xll. 
1803] 48° 27 N. 12° 36 0. 
NN\Y Massing bei Allotting, 
WNW.Eggenfeld(Eggenfelden , 
Kreis Niederbayern, Bayern, 
Deutschland 
32/ r38/ 1 43' 

/29 L /27J ,22 
San Luis Potosi Charcas 

Hacienda de Bocas 
San Miguel Cerro Cosima 
San Pedro Imilac 
San Pedro de Atacama irnilac 

Sierra de Chaco 
San Saba Cross Timbers 

Santa Oatariua [D [bekannt 1873] 
(alias 1867) Moro di Riccio, Rio 
San Francisco do Sul, Minas 
Geraes, Brasilien, Siidamerika 

/ o 'i 

Santa Fe Canada de Hierro 
Nagaya 
Rasgata 

Santa Maria de los Charcas 
[Charcas 

Santa Rita Canada de Hierro 
Santa Rosa Coahuila 

Rasgata 
Santa Rosa 

Santa Rosa [Om [gef. 1810] 
5° 29 N., 73° 42 W. bei Tunja, 
Boyacafluss, Neugranada, Co- 
lumbien, Siidamerika 
niW. 

Santiago Sierra di Deesa 

Saonlod [Cgb [9 a. 19/1. 1867] 
28° 10 N., 75" 51 0. (Sankhoo) 
bei Khetree (Khetri, Khettree), 
0. Ihunghnu, Staat Shaikhawati 
(Shekawattie), Rajpotanah, Ost- 
indien 
70/ 

'39 

Sapojek 
Sapojok 
Saporshok 
Sapozok 
Saragossa ' Nulles 
Saratow \ f Pawlowka 
Saratowsk j [ Sarepta 
Sarbanovac [Cc [2 p. 3/X. 1877] 

43° 41 N., 19° 34 0. (Scherba- 
novaz, Serbanovac), ferner Banja 
(Sokobanja 43° 39, 19°32), Blen- 
dija (43° 39, 19° 37), Devica 
(Djevica, Djevica Planina. 43° 
35, 19° 44), Dugopolje (Diugo- 
polje, Djugopolje, 43° 38, 19° 38) 
bei Alexinac, Serbien 
77,' 78/ 79/ 79/ 

44 Is no /l4 

Sarepta [Oga [gef. 1854] 48° 28 N., 
44° 29 0. Astrachan, r Wolga- 

34* 

Krasnoj Ugol 
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ufer, Saratow (Saratowsk), Russ- 
land 
61/ 62/ 75/ 82/ 82/ 

/58 ;50 .18 11 ;2 

Saroser Com. Lenarto 
Sarthe Luce 
Sarun Segowlee 
Sauguis [Cwa [2^ ^ 6/IX. 1868] 

43° 10 N.j 1° 21 W. Canton de 
Tardets, arr. Maiileon, Saint 
Etienne (oL), Basses Pyrenees, 
Frankreich, alias 7 IX. 1868 
69 

II 

Liiotolaks 

Saurette [Cga [10 a. 8/X. 1803] 
43° 52 N., 5° 23 0. bei Apt, 
Vaucliise, Frankreicli 
16/ 41/ 53/ 63/ 

ISi /14 /45 /29 

Savenes Toulouse 
Savitaipal 1 
Sawotaipoda J 
Scagb Limerick 
Schaumburg Obernkircben 
Scbebrak Praskoles 
Sclieikahr Stattaii [Cwa [1% a. 

2/VI. 1863] 56° 18 X , 25° 
53 0. Gross-Buscbbof bei Jacob- 
stadt, Curland, Russland 
64 I Bo 

Sclielliu [Ci [4 p. 11/IY. 1715] 
53° 20 N., 15° 0 0. Garz, 
Starga.rd, Pommern, Preussen, 
Deutschland 
56 

21 

Scherbanovac Sarbanovac 
Scliie[Cwa [Abends 27/XII. 1848] 

59° 56 N., 11° . 18 0. Filial zu 
Krogstad (oL), Amt Akershuus 
(Aggershuus), Norwegen, false 
Dalsplads 
61/ 

123 

Schigailow 
Schlesien 

Jigalowka 
Gnadenfrei 
Griineberg 

Schobergrund Gnadenfrei 
Schoneiiberg [Cwa [2°/'^ p. 25/XIL 

1846] 48° 9 N., 10° 26 0. NW. 
Pfaffenhausen,' NNW. Mindel- 
heim, S. Burgau, Mindelthal, 
Pr. Schwaben, Bayern, Deutsch¬ 
land 
63/ 

(49 

Scholakoff Alexejewka 
Schottland High Possil 

Newstead 
Perth 

Schwaben - Schonenberg 
Schwarze Theiss Borkut 
Schwarzenberg Steinbach 
Schwarzkopffluss, grosser Cap- 

eisen 
Schweden Hessle 

Stalldalen 
Schweiz Favars 
Scliwetz [0ms [gef. 1850] 53° 24 

N., 18° 26 0. a. d. Weichsel, N. 
Culm, Prov. Preussen, Deutsch¬ 
land 

Dr. A. Brezina. 

S cough Limerick 
Scriba [Df [gef. 1834] 43°28N., 

76° 25 W. Oswego Co., am 
Ontario-See, 4 m. KO. Oswego, 
152 m. NW. Albany, New-York, 
U. S. 

h] 

41 
'24 

Searsmont [Cc [8^ 4 a. 21/V. 
1871] 44° 23 N., 69° 25 W. 
Waldo Co. Maine, U. S. 
72 74/ 

123 (6 

Seelasgen [Ogse [gef. 1847] 52° 
14N., 15° 23 0. Schwiebi s, Bran¬ 
denburg, Preussen, De bland 
48, 49/ 49/ 53/ ,56/ 6 61' 

/22 lo ,25 ll 125 n& 
12 j 15 j 78/ 82/ 

,'35 15 
■- 

o 18 ,'22 

Segowlee [Ck [m. 6,111. 1853] 26° 
45 N., 84° 48 0. (Segowlie, Soo- 
joulee, Sugouli), 14 m. 0. Bet- 
tiah, N. Patna in Bahar, Chum- 
parun Distr. (friiher Sarun), 
Bengal, Ostindien 
60/ 60/ 73/ 84/ 

'41 ,'46 /l8 /12 

Segowlie Segowlee 
Seifersholz Griineberg 
Sena [Cgb [12 a. 17 X1. 1773] 

41° 36 N., 0° 0 0. NW. Sigena 
(Sixena), Bez. Sigena, Aragonien, 
Spanien 
16/ 32/ 81/ 84/ 

IBI 129 120 112 

Seneca Co. Seneca Falls 
Seneca Falls [0ml [gef. 1850] 

ca. 42° 55 N., 77° 0 W, Seneca 
Co. (Hauptst. Waterloo) 44 m. 
OSO. Rochester, 162 m. WNW. 
Albany auf d. zu Cayuga Co. 
geh. Seite d. Seneca River, New- 
York, U. S. 
53/ 

145 

Seneca River Seneca Falls 
Senegal Siratik 
Senhadja [Cw [11 a. 25.,VIII. 

1865] 36° 27 N., 3° 40 0. N. 
(Shereveh?) Aumale, b. Bache 
Oued Soufflat, Constantine, Al- 
gier, Nordafrika 
60/ 

,'18 

Sepreh Ngawi 
Serbanovac Sarbanovac 
Seres [Cg [VI/1818] 41° 5 N., 

23° 34 0. Macedonien, Tiirkei 
32/ 42/ 44/ 48/ 54/ 60/ 61/ 

111 /26 125 121 /34 141 (2 
61/ 73/ 79/ 

'25 '3 ,'15 

Sergipe-Eisen Bemdego 
Serrania de Taras [Eisen [gef. 

1877] Atacama, Chili, Siid- 
amerika 
niW 

Setif Tadjera 
Seucourieiix Toulouse 
Sevier Co. Cosby’s Creek 
Sevilla [Stein [I X. 1862] 37° 22 

N., 5° 52 W. Andalusien, Spa¬ 
nien 
niW. 

Sevrukof [Cs [11^4 P- H V. 1874] 
50° 9 N., 36° 34 0. (Sewrju- 
kowo, Ssewrjukowo), Bez. Bel- 

52 / 
,'23 

Schwiebus Seelasgen 

Umjhia 

gorod (Bjelogrod), Gouv. Kut 
(false Tula) 
151 80 81 82 

114 21 20 3 

Sewrjukowo Sevru.f 
Shahpore Allahad 
Shaikhawati Saord 
Shaital Shj 
Slialka [Chi [472 a. 30 XI, ibi 

23° 5 N., 87° 22 0. (Sak,. 
Shaluka, Sulker, 80 Yards s[ 
27° 21 S., 70° 32 W. v.) d 
Bissempore (Bishenpur, Bish;. 
pur, Bissempur, Bissunpoor n 
Bancoorah (Bankoora Distr. n 
West-Bur d wan, WNW. Calciu. 
Bengal, Ostindien 
60’ 60/ 82/ 

41 146 19 

Shaluka Shaa 
Shapur Allaha d 
Shekawattie SaorJ 
Shereveh Senhac? 
Sherghotty | 
Shergotty j 
Sherlock Homest d 
Shigailow Jigaloia 
Shingle Springs [Eisen [gef. IS'] 

Eldorado Co , California, U v 
niW. 

Shitomir Zabor2a 
Shropshire Rowa 
Shytal [Cib [m. 11/VIII. IS] 

23° 44 N., 90° 24 0. (Shall. 
Shythal) i. d. Madhupur junj s 
nahe Fluss Tistra, 40 m 1. 
Dacca, Bengal, Ostindien 
05/ 68/ 

(54 I21 

Sibirien Medwedia 
Petropawlo k 

Ssyromolo ^ 

Tourn 
Werchne Udik 

Sicilien Girg t 
Sidhua Jobna ^ 

Fele 
]\]s 

Veres egyh a 
Sielse nowy j 
Sielec J 
Siena [Ch [7 p. 16/VL 1794] 

7 N., 11° 36 0. Cosona (Cese i, 
Pienza, Lucignan d’Asso, n 
Giovann d’Asso, Toscana, Ita n 
9' 17 22/ 27 32 60, 

'20 47 120 .21 1296 46 *6 
79, 79/ 

'1° '14 

Sierra blanca Canada de lin o 
Rasga 

Sierra bla’a 
Sierra blanca [Om [gef. Ll] 

27° 15 N., 105° 4 W. 3 niv. 
Villa nueva de Huayuqil'^ 
(Huaxuquilla oL), SSO. ChiD* 
hua, 12 m. v. Valle di SanB* 
tolomo (San Bartolome) iS'i- 
NNW. Durango, Mexiko 
niW. 

Sierra de Chaco [M [gef. L-J 
25° 20 S., 69° 20 W. Quebna 

Sidrowa 
Siebenbiirgen 
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Vaca Miierta, 12 Stunclen v. 
Bai V. Guanilla (Huanillaj, 

in Pedro de Atacama (22° 
J, 68® 48) Atacama. Jarquera- 
iss (false Janacera), Silber- 
ine Isla, nahe Kiipfergruben 
altal, Sudamerika 

63, 73/ 73/ 
29 ,'42 /l6 /18 

S Ta di Def-sa [Obd [gef. 1863] 
'0 21 S., 70® 32 W. Santiago, 
id Copiapio Chili, Siidamerika 
/ 69, 
'7 /la 

S: ra Madre Range Bear Creek 
S na Sena 

S jensaare [Cca [m. 28 VI. 1872] 
44 N., 24® 54 0. bei Ten- 

isilm, Tnrgel, Esthland, Russ 
nd 
I 81,' 82' 82; 83' 
'5 20 4 12 '21 

S: an Gross-Divina 
S Ibirsk Partseh [Ck [zweifel- 

ift] Russland 

28 

S 3nod Belmont 

S itik [Ds [bekannt 1763] ca. 
PON., 11® 0 W. (Siwatikj, 
3. Senegal, zw. Siratik und 
ambouk, Westafrika 
/ 38 ("38/ 1 40/ 40/ 43 53' 
12 i2i L /25J /l3 /21 4 

S a 
S n 
S Q 

V39] 
68' 73 ' 

45 

18 
Charwallas 

Medwedewa 

S ithali [Ch [4, III. 1875] ca. 
5® 27 N., 74® 5 0. bei Nurrah 
!^^arra), OSO Raepur (Raipur), 
ajpootanah, Central-Pro v., Ost- 
idien 
/ 84 
/l9 3 

chawska Grossliebenthal 
atik Siratik 
"na Sena 
vetic [Cga a. 22 V. 1868] 
5® 41 N, 15® 36 0. zw. Agram 

Jaska, Croatien 
'! 69/ 69/ 69/ 69' 
/28 /6 /II I14 22 

bodka [Cc [10 Till. 1818] 54® 
8N., 35® 10 0. Kreis Juchnow 
)L), Gouv. Smolensk, Russland 
= Poltawa, Partseh 

;;a6] 1% ^%8 [^^/28] ^°/l [^^/l ] 

'5.] 45J n] ["%] 

bodka Partseh [Cw [vor 1838] 
tussland 

■V 39/ 41' 45/ 
1 '28 ,'l4^ /54 

bodsko Ukrain 
cz \ 
tsch J 
ith Co. 

15 

53 / 60 ' 82 / 
'45, -8 3 

Jigalowka 

Zaborzika 

Coney fork 

ithlaiid [Hca [gef 1840] 37® 
0 N., 88^ 40 W. SW. Salem, 
05 m.WSW. Frankfort, Living- 
ton Co, Kentucky, U. S. 
2' 77 

21 7 

ith Mountain [Ofs [gef. vor 
863] 36® 20 N., 79" 45 W. 

Rockingham Co., N. Madison, 
Virginia, U. S. (false Nord- 
carolina) 
72, 73 

24 18 

Smithville Cary fort 
Smolensk Kikino 

Slobodka 
Timoschin 

Socracarta 1 
Soeracarta j 

Prambanan 

Sokobanja Sari'auovac 
Sokolowo Pultusk 
Sokrakarta Prambanan 
Sonntagsfluss Capeisen 
Sonora Tucson Ainsa 
Soojoulee Segowlee 
Sowaitopola Luotolaks 
Sowallicks Sowallik 
Sowallik [D [gef. 1818] 76® 22 

N., 58® 0 W. (Sowallicks), 
Baffinsbay, Grbnland 
38 

i 25 

Spanien Bare a 
Berlanguillas 

Cabezzo de Mayo 
Canellas 
Elgueras 

Molina 
Nulles 
Oviedo 

Roda 
Sena 

Sevilla 
Ssewrjukowo Sevrukof 
Ssisim Medwedewa 
Ssum Jigalowka 

Ssyromolotow [Om [gef. 1873] 
ca. 56® N., 112® 0. Amtsbezirk 
Keshma, Angara, Mundg. i. d 
Jenisei, Gouv. Jenisey, Sibirien, 
Russland 
niW. 

Staartie [Cwb [lOfg a. 12, VI. 
1840] 51® 40 N., 5® 35 0. bei 
Voelkel, Gemeinde Uden (oL), 
Herzogenbusch, Nordbrabant, 
Holland 
62/ 

'26 

Stade Gnarrenburg 

Stalldalen [Cgb [IIV2 a. 28/VI. 
1876] 59® 56 N., 15® 2 0. Nya 
Kopparberget, Orebrolan, Dale- 
carlien, Schweden, false 281. 
1876] 

Staiiiieru [Eu [6 a. 22 V. 1808] 
49® 18 N., 15® 36 0. und Langen- 
piernitz, Iglau, Mahren, Oester- 
reich false 12,'V. 
8' 8' 9/ 9' ' 9/ 9,' 11/ 12/ 

24 '25 4 ,'7 Is ,'9 .^16 '48 
15/ 16/ 16/ 21/ 22/ 23/ 27/ 

33 <31 .'76 '50 '49 125 ,27 
32 39/ 39 40, 40, 40/ 41 

/17 .'11 12 i4 ,'28 '32 ,'4 
43/ 45' 48/ 4'.)/ 60' 61' 61/ 

45 13 /lO 7 24 /41 ,'2 ,16 
62/ 75' 75/ 78/ 81/ 82' 83/ 

/50 Id lib Is /9 '9 '30 

Stargard Schellin 
Starksville Oktibbeha Co. 
Staro-Konstanstino Zaborzika 

Staunton [Omst [gef. 1858] Au¬ 
gusta Co., Virginia, U. S. 
72/ 72/ 2/ 79/ 

It 124 Is 

Stauropol Stawropol 
Stawropol [Ck [5 p. 24/III. 1857] 

45® 4 N., 41® 58 0. (Stauropol), 
Kaukasus, Russland 
63 63y^ 

Steinbach [S [gef. 1751] 50® 25 
N., 12® 40 0. zw. Johanngeorgen- 
stadt und Eibenstock, Sachsen, 
Rittersgriin (50® 29, 12® 48) bei 
Schwarzencerg, Sachsen, gef. 
1847 und Breitenbach, (50® 
23, 12® 46), Bez. Platten, Kreis 
Elbogen, Bohmen, gef. 1861 
782/^ 9/ 38/ 39/ 44/ 55/ 61/ 

lO /9 '25 .'22 /36 7 39 I oS 
62 64/ 73/ 73 75/ 78/ 81/ 81/ 

loO 125 12 Is ,'38 Is 111 US 

Steinheim Hungen 
Stewart Co. Lumpkin 
Stinking Creek [D [gef. 1853] 

ca. 36® 20 N., 84® 25 W. Nahe 
Cumberland Mountains, Camp¬ 
bell Co. (Hauptst. Jacksboro, 
148 m. 0. Nashville, Tennessee, 
U. S. zweifelhaft. 
niW. 

Strabone Killeter 
Stratow Lissa 
Strkow Krawin 
Siidafrika Capeisen 

Cold Bokkeveld 
Cronstadt 

Daniels Kuil 
Great Fish River 

Hex River Mounts 
Lowenfluss 

Orange River 
Victoria West 

Sudamerika Atacama Bolivia 
Atacama Wiiste 
Barranca bianca 

Bemdego 
Campo del Cielo 

Campo del Pucara 
Chili 

Imilac 
Iquique 
Juncal 

Mantos blancos 
Mejillones 

Nagaya 
Rasgata 

Santa Catarina 
Santa Rosa 

Serrania de Varas 
Sierra de Chaco 
Sierra di Deesa 

Tarapaca 
Siidcarolina Bishopville 

Chesterville 
Lexington Co. 

RufiPs Mountain 
Siidostliches Missouri [Oga [be¬ 

kannt 1863] ca. 37® 50 N., 90° 
40 W. U. S. 
70 73 

118 

Sugowli Segowlee 
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Snlker 
Siiltanpnr 
Slim ] 
Sumi j 
Slimmer Co. ] 
Sumner Co j 
Summonod 
Sumter ] 
Sumterville | 
Siindayriver 
Sundgau 

Shalka 
Dyaljiiir 

Jigalowka 

Drake Creek 

Belmont 

Biskopville 

Capeisen 
Ensisheim 

Siipuliee I Mouza Khoorna 
oiipiini J 
Surakarta Prambanan 
Sutley Khairpur 
Swajabn Nerft 
Swannanoab River Black Mountain 
Switaipola Liiotolaks 
Szigetb Borkut 
Szlanicza Magura 
Szombattelke Mocs 
Sztricsava 1 t- i • 
Sztyiuska j Knyahinya 

T. 

Tabarz [Ogb [gef. 1854] 50° 53 N., 
10*^ 31 0. Fuss des Inselberges, 
Sachsen - Gotha, Thiiringen, 
Deutschland 
ei 

30 
Tabor Krawin 
Tadjera [Ct [10^ j p. 9 VI. 1867] 

36° 10 N,, 5° 50 W. Amer Gue- 
bala, Guidjel, Setif, Constantine, 
Algier. Nordafrika 
68' 70/ 81 84' 

;24 71 /20 .10 
Toke uchi mura 

Tarapaca 
Sierra de Chaco 

Judesegeri 
Ihung 

Toke uchi mura 

F orsyth 

Toke uchi mura 
Canada de Hierro 

Rasgata 
Tarapaca [D [gef. 1840] 19° 57 S. 

69° 40 W. 80 m. NO. Talcahuaxo, 
46 m. V. Hemalga, Arequipa, 
Chili, Siidamerika, alias Peru, 
37° S., 73° W. 
60/ 82, 

no, -'9 
Tardetz Sauguis 
Tame et Garonne Orgueil 

Toulouse 
Tarragona Nulles 
Tazewell Knoxville 
Teheran Karand 
Teilleiil La Vivionnere 
Tejupilco Toluca 
Temeser Banat Kakowa 

Zsadany 
Temple Agen 
Tennasilm Sikkensaare 
Tennessee Babb’s Mill 

Caryfort 
Charlotte 

Tajima 
Talcahuaxo 
Taltal 
Tuluk 
Talwara 
Tamba 
Tanae Co. [ 
Taney Co. j 
Tango 
Taos 

Tennessee Coney Fork 
Coopertown 

Cosby’s Creek 
Drake Creek 
Jackson Co. 

Knoxville 
Murfreesboro 

Petersburg 
Stinking Creek 

Tepetitlan 
Terek 
Tesic 
Texas 

Thezars 
Thiiringen 

Toluca 
Mikenskoi 

Tieschitz 
Cross Timbers 

Denton Co. 
Wichita Co. 

Chateau Renard 
Klein Wenden 

Tabarz 
Tieschitz [Cc [F/4 P- 15/VII 1878] 

49° 9 N., 17° 9 0. (Tesic) und 
Tischtin (Tistin), bei Nezamis- 
litz,Bez. Prerau, Mahren, Oester- 
reich 

1 

i 

79,; 79/ 79; 80; 80,' 80/ 81/ 
/5 le /lO .'20 /22 /25 /27 

81.' 81 81.' 8I; 81/ -82/ 82 
'6 /8 .10 .31 7 32 /9 .'22 

83' 84 
; 2 .10 

Timochin Timoschin 
Timoscliin [Cc [p. 25 III. 1807] 

54° 48 N., 35° 10 0. (Timochin, 
Timschino),Kreis Juchnow (oL), 
Gouv. Smolensk, Russland 
10 / 38; 

2 28 

Timschino 

r41/ 1 60' 61/ 79,' 
L ;14J /46 '16 10 

Timoschin 
Tipperary D undrum 

Mooresfort 
Tirhoot Butsura 
Tirlemont Tourinnes la Grosse 
Tischtin ) 
Tistin j 

Tieschitz 

Tistra Shytal 
Tjabe [Ck [9 p. 19 IX. 1869] 

6° 59 S., 107° 45 0. Bodgo-Ne- 
goro, Padang (Pandangan), Res. 
Rembang, Java 
73, 

3 
Tjignelling Bandong 
Tocavita Rasgata 
Tohe uehi mura Toke uchi mura 
Toke uchi mura [Ck? [5V2 a. 

18 II. 1880] (Tohe uchi mura) 
Oder Tajima, Kuritawaki-miira 
Yofugori, (Yosa-no-gori) Tamba 
(Tangot, Japan 
niW. 

Tolentino Monte Milone 
Toluca [Omto [gef. 1784] ca. 19° 

24 N., 99° 44 W. Xiquipilco, 
Ixtlahuaca (19° 37, 99° 34), 
Tejupilco WSW. Toluca (18° 
56, 100° 6), Ocatitlan (Ocotitlan, 
19° 45, 99° 32 , N. Ixtlahuaca, 
Tepetitlan, Bata (Beta, halbe 
Stunde v. Xiquipilco el nuevo, 
Manji (Hacienda Maui), Tolii- 
cathal, Mexiko 
10/ 49 50. 63/ 70/ 71 / 71 

'2 /25 ' 21 14 18 '30 / 35 
74/ 74 75/ 79/ 79/ 80/ 82, 

/6 /22 '1 /5 /l4 2t 2 
82/ 82/ 82/ 82 85 

'9 ;ll /23 28 lO 

h)] 

Tomsk Petropawlojk 
Tor meins 
Toscana 
Toulouse [Cga [IV2 p. Ifiv 

1842] 43° 47 N., 1° 9 0. Biin„ 
(Le Burgau), NW. Toulc.e. 
Haute Garonne; Peret, Goiiiis, 
Seucourieux, Permejean n 

Pechmeja, in Gem. Grenade 3 
46, 1° 16), NW. Toulouse; 
Pradere heiSavenes (43° 50, ] 1 
NW. Toulouse u. WSW. Vem. 
Tarn et Garonne, Frankreii 
16 41 

31 14 
fouiikin [Cg [18 H. 1824] 5159 

N., 102° 50 0. (Tunga, Tum. 
Tunginsk), 216 Werst 
Irkutsk, Sibirien, Russland 
82 . 

/ 13 
Touriunes la Grosse [Cw [la 

7/'XH. 1863] 50° 49 N., 4° 50. 
Perebosch an der Grenze dr 
Opvelp und Elend (La Mirp 
zw. Tirlemont und Cump L. 
Plateau des Hesbaye; Culot > 
Culot sousTourinneslaGroE ; 
Beauvecchin, Belgien 
64 : 

/ 2 0 

Trenton lal 
Trenn 

Trenton [Omtr* [gef. 1858] 3' 
22 N., 88°8 W., NW.Milv-aue. 
Washington Co., Wisconsin,IS. 

75/ 75 79, 
/l5 38 6 15 

Gross-Diia 
Trenzano [Cc [4 p. 12/XI. 181 

45° 28 N., 10° 2. 0. 8 it. Men 
WSW. Brescia, SO. Chiari, 1- 
lien ehem. Lombardei 

73 
•24 ^ 18 14 

Trentsin Com. 

60 j 6u/ 
./42 /46 

Trier Albacher M le 
\;o 

Chateau Rerl 
Cross Tim rs 

Bethle m 
Saint Mesin 

Caiiada de Hi'o 
Carleton Tucn 

Tucson A>a 
Tucson Ainsa [D [1869] Sona. 

Mexiko 

Trignano 
Trigueres 
Trinity River 
Troy 
Troy 
Tucson 

73' 
18 

Tucson Sonora 
Tucuman 
Tuczon 
Tiirkei 

Tula 

Tulbagh ] 
Tulpagh I 
Tumkur 
Tunga 
Tungin 
Tunginsk 

Canada deHico 
Campo del Clo 

Canada de Hit’o 
Ad:a 

Constantimel 
Ses 

Wi'a 
Netscba'o 

Rako :a 
Sevrik' 

Cold Bokkeei 

Jiideseii’i 

Toiinn 



[1] 

Ti a Santa Rosa 

Tij :el Sikkensaare 
Tr ima Duruma 
Ti iimbia Frankfort 

Ti'iie Killeter 

' 
U'i 1 
U n Medwedewa 
Ull.skaja j 
Ud Staartje 
B'^i [Cga [IV 1866] Sud-Canara, 

iiiste Malabar, Ostindien 

U ac Disko'Eilaucl 
U.iiue Bjelaja Zerkow 
U )ala Durala 

Umbala 
U balii [Cga [182'i od. 1823] 30° 

I: X., 76° 47 0. (Umballa), 
elhi, Ostindien, false 1832 bis 
333 

^9 
U jalla Durala 

Umbala 
I jhiawar [She [9 a. 25/VlII. 

365] 25° 9 N., 85° 33 0. Gya, 
hergotty (Sherghotty) subdiv, 
ehaar (Behar), Bengal, Ost- 
idien 

lu 
I pqua Co. Port 'Oxford 
I ;arn Borkut 

Gross-Diviua 
Kaba 

Kakowa 
Knyahinya 

Lenarto 
Magiira 

Zsadany 
1 ^hvarer Com. Knyahinya 
1 ion Co. [Obn [gef. 1853] circa 

4° 49 X., 84° 12 W. (Hauptst. 
llairsville, 118 m. XNW. Milled- 
ieville), Georgia, U. S. 
5 ’ 

39 

1 ernavik Disko Eiland 
1 sala Hessle 
11’echt [Cc [8 p. 2 VI. 1843] 52° 

1 N., 5° 8 0. Blaaiiw Cai)el 
oL) und Loevenhoutze, Holland 
b 43 

13 54 
73 

ca muerta Sierra de Chaco 
go [Stein [19—21/VL 1668] 
15° 25 X., 11° 8 0. bei Caldiero, 
0. Verona, SSW. Trignano, 

! italien 
liiiV. 
jda Kamaras Mocs 
dence Alais 
tile di San Baitolomo [Sierra 

[blanca 
dies 

La Caille 

G esammtortsregister, 

Varrano Borgo San Dooiiio 
Vassolerie Laigle 
Vaucluse Saurette 
Vayilovka [Cwb [19/Vl. 1876] 

46° 57 X., 32° 32 0. Goiivern. 
Cherson, Riissland 
81' 81' 82’ 82/ 

9 17 3 14. 

Vendee Dep. Chantonnay 
Veramin Karand 
Verdun Toulouse 
Vereinigte Staateii v. Xordamerika 

Anderson 
Auburn 

Babb’s Mill 
Bairds Earm 

Bear Creek 
Bethlehem 
Bishopville 

Black Mountain 
Botetourt 

Burlington 
Butler 

Cambria 
Caryfort 

Casey Co. 
Castalia 
Castine 

Charlotte 
Chesterville 
Chulahnnee 
Coney Fork 

Cooperstown 
Cosby’s Creek 

Cranberry Plains 
Cross Timbers 

Cynthiana 
Dacotah 

Dalton 
Danville 

Deal 
Denton Co. 

Drake Creek 
Duel Hill 

Emmetsburg 
Estherville 

Forsyth 
Forsyth 

Fort Pierre 
Francfort 
Frankfort 

Grand Rapids 
Greenbrier Co. 

Guilford Co. 
Harrison Co. 

Hartford 
Haywood Co. 

Homestead 
Iron hannock Creek 

Ivanpah 
Jackson Co. 
Jewell Hill 

Knoxville 
Kokomo 

La Grange 
Lexington Co. 

Lick Creek 
Lime Creek 

Losttown 
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Vereinigte Staaten Lumpkin 
Marshall Co. 

Monroe 
Morgan Co. 

Murfreesboro 
Xanjernoy 

Xelson Co. 
Xew-Concord 

Xewton Co. 
Xobleboro 

Oktibbeha Co. 
Petersburg 
Pine Bluff 
Pittsburg 

Port Oxfort 
Putnam Co. 

Richmond 
Rochester 

Ruff’s Mountain 
Russel Gulch 

Saltriver 
Sc rib a 

Searsmont 
Seneca Falls 

Shingle Springs 
Smithland 

Smith Mountain 
Staunton 

Stinking Creek 
Sudostliches Missouri 

Trenton 
Union Co. 

Vernon Co. 
Waconda 

Walker Co. 
Warreiitou 

Weston 
Wichita Co. 

Wooster 
Tereseg’yhaza [Cga [12 p. 10 X. 

1857] 46° 4 N., 23° 50 0. bei 
Ohaba (oL), 0 Carlsburg, Bla- 
sendorfer Bez. Siebenbiirgen 
38/ 60/ 63, 68,' 79, 82/ 82 

,'•28 16 ,'29 '24 ,10 '9 .11 

Vermejo Campo del Cielo 
Vernon Co. [Ck [9 a. 16 HI. 1865] 

43° 30 X., 91° 10 W. Wisconsin 
U. S. iClaywatermeteorit) 
79 

10 

Verona \ ago 
Veronniere Lance 
Vezenobres Alais 
Victoria Cranbourne 
Victoria West [Ofvi [gefallen? 

1862] Cap Colonie, Siidafrika 
70 

Viddiii ( 
Vidin ( 

Vienne 

71, 74 
I So 22 

Wirba 

Quingay 
Vouille 

Vignabora Borgo San Donino 
Villabella Xiilles 
Villanova Canellas 

Motta di Conti 
Villa nova da Prinzeza Macao 
Villa nova de Sitjes Canellas 
Villa nueva Sierra blanca 
Villechauve Lance 

i 
I 
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Ville franche Salles 
Virba Wirba 
Virginia Botetourt 

Cranberry Plains 
Greenbrier Co. 

Richmond 
Smith Mountain 

Staunton 
Virieux le Grand Belmont 
Visa Mocs 
Vivionnere La Vivionnere 
Vizagapatam Nedagolla 
Voelkel Staartje 
Volhynien Dolgowoli 

Okniny 
Zaborzika 

Vonnas Luponnas 
Vosges Dep. La Baife 
Vouille [Cia [18 VII. 1831] 46*" 

37 N., 0° 8 0. bei Poitiers, Dep. 
de la Vienne, Frankreich, alias 
13/V., 14/V. 
40/ 

29 

w. 
Waconda [Ch [gef. 1872] 39°20N., 

98*’ 10 0. Mitchell Co. Kansas, 
U. S. 
76 ' 

18 

Waee 
Wahhe 
Wahu 
Wai 
Waldo Co. 

Kalumbi 
Pillistfer 

Honolulu 
Kalumbi 

Searsmont 
AValker Co. [D [gef. 1832] ca. 

33*’ 45 N., 87*’ 28 W. (Hauptst. 
Jasper, 116 m. NNW. Montgo¬ 
mery), Alabama, U. S. 
70. 

28 

Wanikaland 
AVaohoo 
AVarasdin 

AVarren 
AVarreuton [Cco 

1877] 38*’ 50 
Missouri, U. S 

Duruma 
Honolulu 

Hraschina 
Pusinsko Selo 

Nobleboro 
[Sounenaufg. 3/1. 
N., OP 10 AV. 

79 ' 
10 

AVashington Co. 
AVaterloo 
AVayne Co 
AVaynesville . 

kaia), Don, Land d. Don’schen 
Kosaken, Russland 

Trenton 
Seneca Falls 

AVooster 
Haywood Co 

Pine Blutf 
AVeichsel Schwetz i 

AVeisskirchen Bjelaja Zerkow i 

AVelka Berezna Knyahinya j 
AVellington Rowton 
Wercbiie Dnieprowsk [Ofw [gef. 

1876] 48*’ 40 N., 34*’ 20 0. 
Ekaterinoslaw, Russland 
82/ 83/ 

'3 18 
AVerchne Tscliirskaja [Cca [12 XI. 

1843] 48*’ 25 N., 43*’ 10 0. 
(Werchne Tchirskaja Stanitza- 
AVerschne T. S., AVerschn Czirs- 

75, 
AVerchue Udinsk [0mm [gef. 1854] 

51*’ 57 N., 107*’ 42 0. (false 
AVerschne Udinsk), Fluss (Niro 
Seitenflache d. Witim), Sibirien, 
Russland 
69/ 77; 79' 79' 82- 82; 

'10 ;7 /lO 14 ,3 11 

Werschn Czirskaia 
AVerschne Tschirskaja Stanitza 

[Werchne Tschirskaja 
Werschne Udinsk WerchneUdinsk 
Wessely Znorow 
AVestafrika Siratik 
AVest Burdwan Shalka 
West Liberty Homestead 
AVeston [Ccb [672 a. 14 XH. 1807] 

4^ 15 N., 73*’ 34 W. NW. Fair- 
field, 53 m. Sw. Hartford, Fair- 
field Co, Connecticut, U. S. 
12; 21/ 38/ 40/ 60/ 61/ 

13 /5O 18 ii /41 /16 

Westphalen Giitersloh 
Hainholz 

Ibbenbiihren 
White River Forsyth 
Whitfield Co. Dalton 
AViborg Luotolaks 
AVicliita Co. [Oga [gef. 1836] 33*’ 

43 N., 98*’ 45 W., ostl. Rio 
Brazos (Brasos), Texas, U. S. 
Hierher wahrscheinlich Young 
Co., Red River, Texas, gef. 1875 
63/ 84/ 

ho '26 

AViddin Wirba 
Winterberg Bohumilitz 
Wirba [Stein [20/V. 1874] 44*’ 

0 N., 22*’ 52 0. (Virba), Widdin 
(Viddin, Vidin), Tiirkei 
iiiAV. 

AVisconsin Trenton 
Vernon Co. 

Witebsk ) 
AVitepsk j 
AVitim AVerchne Udinsk 
AAUttens AVittmess 
Wittmess [Cc [V4 p. 19/11. 1785] 

48*’ 52 N., IP 10 0. (false 
Wittens), l’^ Stunden SAV. 
Eichstadt, Franken (Mittel- 
franken), Bayern, Deutschland 
792' 40/ 81/ 

;4 /6 

AVjasemsk 
AVjasma 
AVoahoo Honolulu 
Wohler [D [vor 1863] 

63 / 

Wold Cottage [Cwa[3’ ^p. 13/XH. 
1795] 54*’ 9 N., 0*’ 24 W. NNO. 
Great Driffield, S. AVold-Newton, 
Yorkshire, England 
16' 70/ 80' 80. 

Lasdany 

Kikino 

76 1 14 

Wold Newton 
AVolga 
AVollastoneisen 
AVollin 

■20 

AVold Cottage 
Sarepta 

Bemdego 
Bohumilitz 

AA ooster [Omtr [bekannt l8c 
Wayne Co. Ohio, U. S. 
65 

AVrekin Rowt 
Wustra Lij 

Xiquipilco 
Xiquipilco el nuevo 

Y. 

Tolu 

Y^atoor [Cc [4’ 2 P- 23 1. 1852] 1 
18 N, 79« 46 0. bei Nelloi 
Madras, Ostindien 
62 63 

42 29 

Yofugori Toke uchi mu 
Yonne Dep. Les Orm 
Yorkshire Pennyman’s Sidi 

AVold Cotta 
Yosa-no-gori Toke uchi mu 
Young Co. Cross Timbe 

Wichita C 

Z. 

Zabortch Zaborzil 
Zaborzika [Cw [lO/IV. 1818] 5 

15 N., 27** 30 0. (Saborytz, Sab 
ryzy, Zabortch, Zjaborzyk: 
Fluss Slutsch (Slucz), S. v. No' 
grad-Volhynsk (Nowgrad-Vo! 
hynskoi, N.-Woliusk). AV. Shit 
mir (Zytomir), NNO. Star 
Konstantino, Volhynien, Rus 
land 

22 15 

Zacatecas 
54 .'20 Is 

Chare 
Zacatec 

Zacatecas [Obz [bekannt 1792] 2 
51 N.. 102*’ 0 AV. Mexiko 
38 38/ 

25 '52 
39/ 39/- 39. 40 60 

.'2 /ll .22 21 
77/ 82/ 

/l I22 
831 ■ 85/ 

/24 111 
Zambski ) 

Zamski j 
PultU! 

Zanesville New-Couco) 
Zapata 1 
Zapote J 

Hacienda Concepci( 

Zastruzny Pultiu 
Zebrak Praskob 
Zerind Karai 
Ziegelschlag Braima 
Zipaquira Rasgal 
Zjaborzyka Zaborzil 
Zuorow [Cga [3*, p. 9 IX. 183 

48*’ 54 N., 17** 21 0. SAV. AVessel 
Hradischer Kreis, Mahrei 
Oesterreich 
32/ 38/ 39/ 53/ 

n /24 I22 I45 

Zsadany [Cc [31/HI. 1875] h 
55 N., 2P 14 O.'Temeser Bana 
Ungarn 
75 80/ 80/ 

,16 '14 72 

Zweibriicken 
Zytomir 

Knihenber 
Zaborzik 
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Erklarung der Tafeln. 

Tafel II. (Xaturgrosse.) 

Figur 1. Eisen von Wichita Co. Gruppe Oga. Einschlusse von Troilit mit liiillen 
von Graphit und Schreibersit. Seite 207 und 215. 

Figur 2. Eisen von Rowton. Gruppe Omtr. Veranderungszone am oberen Rande 
langs der Scbmelzrinde. Seite 203 bis 205. 

Figur 3. Eisen von Xedagolla. Gruppe Df. Scbwarze Veranderungszone am unteren 
Rande langs der Scbmelzrinde. Seite 203 bis 205. 

Tafel III. (N a turgrosse.) 

Figur 4. Eisen von Wichita Co. wie oben bei Figur 1. 
Figur 5. Eisen von Hex River Mounts. Gruppe H. Feine, gerade, ununterbrocbene 

Xeumann’scbe Aetzlinien, welche besonders deutlicb in vier Rich' 
tungen sicbtbar sind; nebstdem die aus einzelnen, verscbieden gestellten, 
imtereinander nicbt sicbtbar zusammenbangendenTroilitplattcben beste- 
benden Geraden, deren sieben imtereinander parallel von oben nacb 
unten geben, wabrend eine zu ibnen scbief gestellte unten recbts scbrag 
nacb recbts seitwarts steigt. Seite 218. 

Figur 6. Eisen von Prambanan. Gruppe Ofpr. Veranderungszone an der linken 
Seite; der aussere Tbeil derselben zunacbst der borkenartigen Scbmelz¬ 
rinde ist in Folge der Wirkung der Same auf die Rinde dunkel, der 
daranliegende erscbeint bell. Seite 203 bis 205. 

Figur 7. Eisen von Juncal. Gruppe Omtr. Veranderungszone an der recbten Seite. 
Seite 203 bis 205. 

Tafel IT. 

Figur 8. Fallkarte Sokobanya (Sarbanovac) 1: 300.000 Seite 186. 
Figur 9. Fallkarte Tiescbitz 1: 25.000 Seite 189. 
Figur 10. Rindeninfiltration am Steine von Mocs Xaturgrosse. Seite 176. 
Figur 11. Copie von Tscbermak’s Fig. 5 1 Lodran, Einscbliisse im Bronzit 120:1 
Figur 12. Copie von Tscbermak’s Fig.6 j Seite 192 — 199. 
Figur 13. Birnfdrmiger Einscbluss im Bronzit von Lodran. 250 : 1. Seite 195—197. 

Die wabrend der Corrector bekannt gewordene Metbode Sigmund 
Exner’s gestattete festzustellen, dass die Einscbliisse einen grbsseren 
Brecbungsexponenten besitzen, als die Bronzite: diess spricbt dafiir 
dass dieselben durcb Spannung verdicbtete Partbien sind. 

Figur 14. Vertbeilung des Eisens im Silicatgemenge von Ovifac, Disko Eiland. 9 : 1. 
Seite 202. Die scbwarzen Partbien siellen das Silicatgemenge dar. die 
Halbtone bezeichnen das Scbwefeleisen, die licbten Stellen das Eisen. 

Tafel T. 

Erdkarte in Mercator’s Projection mit den Localitaten der in Sammlungen 
befindlicben Meteoriten. Massstab 1:110 000 000 im A equator. Die Karte, welcbe icb 
der Giite des Herrn Custos W. Schaffer verdanke, entbalt die in der cbronolo- 
giscben Liste und im Gesammtortsregister aufgezablten Localitaten mit Ausnabme 
der folgenden, fiir welcbe icb augenblicklicb nocb keine Angabe der geograpbiscben 
Lange und Breite besitze: Botetourt, Casey Co., Coopertown, Duel Hill, Guilford, 
Ibung, Iron bannock, La Becasse, Lick Creek, Losttown, Xewton Co , Ogi, Quincay, 
Rowton, Saint Caprais, San Francisco del Mesquital, Serrania de Varas, Shingle 
Springs, Staunton, Toke ucbi mura, Tucson Ainsa, Udipi, Victoria West, Wooster. 

Jahrbuch d. k, k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. I. Ileft. (Dr. A. Brezina.) 35 



I n h a 11. 

Einleitung. Zustand der Sammlung. 
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Druckfehler. 

Es soil beissen: 
Seite 164 Zeile 17 von oben ,,15“ anstatt „157“. 

„ 221 ,, 3 „ „ „63“ ,, „54“. 
Ausserdem sind durcb Veranderungen im Satze, welcbe nacb raeinem Impri¬ 

matur von Seite der.Druckerei vorgenommen wurden, eine Reibe von Unricbtigkeiten 
entstanden. Es soil sonacb beissen: 

Seite 168 Zeile 19 von oben „liefert“ anstatt „liefern“. 
,, 183 „ 2 ,, „ „Kboorna“ anstatt „Kboornac“. 
,, „ „ 19 ,, unten „scbwarze, bis“ anstatt „scbwarze bis“. 
,, 183 „ 22 „ oben feblt am Scblusse das Anfiibrungszeicben. 
„ 190 „ 11 „ unten „im einen“ anstatt „in einem“. 
,, 264 Colonne 3 Zeile, 20 von oben soil es beissen; 

Orange-River-Freistaat ' Cronstadt 
Orange River 

„ 267 Colonne 2, Zeile 15 von unten „Augustine’s“ anstatt „Augustin’s“. 

„ 209 Zeile 10 von unten „wobl Hire Natur, aber nicbt ihre Lage“ 
anstatt „weder ibre Lage nocb aucb ihre Natur“. 
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Ueber Nephelinit vom Podhorn bei Marienbad in 
Bohmen, 

Von Alfred Steizner. 

Im vorigen Jahre fiihrte micli eine mit Studirenden unserer Berg- 
akademie imternommene Excursion u. A. nach dem Kammerbiilil und 
nach den kleineren, aber niclit minder merkwiirdigen Ueberresten des 
Vulcanes von Altalbenreiith bei Eger, dann nach Marienbad und weiter- 
hin iiber Petscbau und Schlaggenwald nacb Carlsbad. 

Wir wollten auf diesem fliichtigen Streifzuge an der Hand der 
Arbeiten von Eeuss, v. Hochstetter, v. Warnsdorff u. A. nur 
einen Ueberblick iiber den geologiscben Bau der Gegend gewinnen und 
waren von vornherein tiberzeugt, dass wir namentlicb in dem zwiscben 
Marienbad und Carlsbad sich ausbreitenden Kaiserwaldgebirge nur 
langst Bekanutes zu seben bekommen wurden, da ja dieses Gebirge 
durcb v. Klipstein und andere „zur beillosenLangweile der Brunnen- 
cur verurtlieilte Mineralogen und Geologen“ scbon seit Jahrzelinten „bis 
in das kleinste Detail durchstobert ist“. 

Um so grosser war meine Ueberrascliung, als icb auf dem nur 
zwei Stunden von Marienbad entfernten und unweit des Dorfes Abascbin 
gelegenen Podborn; dessen basaltisclie Masse, wie scbon Struve ber- 
vorgeboben hat, mit den Quellen von Marienbad in nachster Beziebung 
zu steben scheint^), bei dem Warter des von den Marienbader Bade- 
gasten vielfacb besuchten Aussicbtspunktes zahlreicbe Brocken eines 
grosskiystallinen Nepbelinites sab, der micb sofort an das Gestein von 
Meicbes erinnerte, und als icb weiterbin bei der Durcbsicht der alteren 
Literatur fand, dass dieses in mebr als einer Beziebung beachtenswertbe 
Vorkommen dennocb bis jetzt nirgends erwabnt worden ist. 

Das ist um so merkwiirdiger, als v. Klip stein selbst, nacbdem 
er 1840 den Nephelinit im Vogelsberge entdeckt batte, 1851 auch am 
Podhorn war und die einzige bis jetzt vorbandene Bescbreibung des 
Berges lieferte. 

Nacb seinen Mittbeilungen bestebt die in sicb zusammenbangende 
Basaltmasse des Berges aus zwei durcb eine scblucbtartige Vertiefung 

0 Ueber die Nacbbildung der uatiirlicben Heilquellen. Pogg, Ann. d. Phys., VII, 
1826, 541. Per Berg wird bier Padbova genannt. 

Geognost. Beobacbtnngen iiber die Umgebungen von Marienbad. Jabrb. d. 
k. k. geol. Reicbsanst., 1851, II. I ff. 
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getrennten Felspartieu, von welchen cler norcllichere die gTOSsere imd 
hohere ist. Das Gestein, welches diese grcissere Kuppe im 0. XW. und 
W. zu hilden scheint, wird als „chiysolithreicher Basalt” hezeiclinet. 
„Am SW.-Abhang’e dagegen, wo, als ich (v. Klip stein) den Berg 
besuchte, dnrcli die noch niclit lange begonnene Gewinnnng von Steinen 
fiir den Wegban deutlichere Entblossnngen entstanden waren, stebt eine 
ansgezeichnete Tntfbildnng an. Dieses Gestein ist aus einer Ziisammen- 
haufimg kleiner Trilmmer einer stark porosen, tlieilweise in hohem 
Grade verschlackten, fast bimsteinahnlichen Masse gebildet .... es 
scheint aus nichts als zusammgekneteten Lapillis entstanden zu sein. 
. . . . Es scheint deshalb, als wenn neben der eruptiven Basaltmasse 
am Podhorn noch ein Schlacken- oder vielmehr Lapilli-Ausbruch statt- 
gefunden hatte.“ 

Der Betrieb des bier erwahnten Steinbruches ist inzwischen so 
weit fortgeschritten, dass im vorigen Jahre von den Schichten jenes 
Tutfmantels nur noch geringe Spuren an den bewaldeten Gehangen des 
Berges zu sehen waren; der Bruch selbst zeigte lediglich festeU;, stellen- 
weise zu groben Saulen zerkliifteten Basalt. 

Laube bezeichnet den letzteren als Leucitophyr. i) Die Scherben, 
welche ich selbst aus dem Bruche mitgenommen babe, erwiesen sich da¬ 
gegen als solche von Nephelinbasalt, denn unter demMikroskope 
lost sich die dichte Grundmasse, in welcher das blosse Auge nur mehr oder 
weniger zahlreiche; porphyrisch eingewachsene Korner von Olivin und 
Augit zu erkennen vermag, in ein krystallinisch-feinkdrniges Gemenge 
auf, das aus Augit, vereinzelten Blattchen brauuen Glimmers, aus Mag- 
netit und aus einem wasserhellen, schwach doppelbrechenden und 
zwischen gekreuzten Xicols licht blaulichgraii oder dunkel erscheinenden 
Minerale besteht. Das letztere tritt hie und da in kleinen quadratisch 
umgrenzten Querschnitten, gewdhnlicher als Filllung der vom Augit und 
seinen Begleitern iibriggelassenen Zwischenraume auf und kann nacli 
seinem optischen Verhalten nur als Nephelin gedeutet werden. Damit 
stimmt iiberein, dass das Pulver olivinarmer Splitter, wenn es mit Salz- 
saure behandelt Avird, stark gelatinirt, und dass sich in der Gelatine 
zahlreiche kleine KochsalzAvurfelchen entwickeln. An Leucit erinnernde 
Querschnitte sind dagegen in den mir yorliegenden Praparaten nicht 
zu sehen. 

Nach den tibereinstimmenden Angaben des obengenannten Wachters 
und der im Steinbruche beschaftigten Arbeiter finden sich nun inmitten 
des dichten Basaltes zeitweilig „Nester“, die aus gTobkrystallinem 
Nephelinit bestehen. MeinenBegleitern und mir selbst ws^r es leider, 
trotz vielfachen Suchens, nicht mdglich, dergieichen im Bruche selbst 
zu sehen; aber der Wachter hatte eine grdssere Zahl derselben ange- 
sammelt, um sie an die Besucher des Aussichtspunktes als Erinnerungs- 
zeichen zu verkaufen, und es liegt kein Grund vor, an der Richtigkeit 
seiner Angaben ilber die Herkunft der Stlicken zu zweifeln. 

Diese letzteren waren bis mehrere Cubikdecimeter gross, meist 
jedoch kleiner, und bestanden dabei entweder nur aus dem alsbald zu 
beschreibenden grobkrystallinen Gesteine, oder zur einen Halfte aus 

b Geolog. Excursionen im Thermalgebiete des NW. Bohmens. 1884, 119 und 163. 
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diesem nnd zur anderen aus dielitem Basalt. In Fallen der zvveiten 
Art entwickelt sicli die eine Gesteinsabanderung’ sehr rasch, fast immittel- 
bar aus der anderen. Der Dolerit und der Basalt sind alsdann fest 
raiteinander verwachsen und durcli keinerlei Ablbsung von einander 
getrennt, so dass ich geneigt bin, in jenem niclit etwa Brucbstiicke 
eines besonderen Gesteines, die der Basalt aus der Tiefe init berauf- 
gebraclit bat, sondern nur ungewobnlicb grosskrystalliniscbe Ausscbei- 
dungen des librigens dicbt erstarrten Magmas zu erblicken. Das Pod- 
borner Nepbelinitvorkommen wtirde daber ein Seitenstlick zu den 
eigentbltmlicben doleritiscben Gemengen von Augit, Hornblende, Nepbelin, 
Apatit, Magnetit und Perowskit bilden, die von Sauer neuerdings im 
Nephelinbasalte des Zirolberges bei Bobmiscb-Wiesentbal entdeckt und 
als „endogene Einscbliisse^ gedeutet worden sind.^) 

Wie scbon gesagt, erinnert der Nepbelinit des Podborn, wenn 
man ibn mit dem blossen Auge betracbtet, durcbaus an die scbbnsten 
Abanderungen des bekannten Gesteines von Meicbes. Er ist, wie 
dieses letztere, grobkornig-krystallin und gewdbnlicb von stark pordser 
bis drusiger Bescbaffenbeit. Seine beiden bauptsacblicbsten Gemengtbeile 
sind griinscbwarze Augite und wasserbelle oder graue, an ibren Ober- 
flacben vielfacb von zarten weissen Rinden liberzogene Nepbeline. 
Die kiystallinen Kdrner der beiden Elemente messen durcbscbnittlicb 3 
bis 5 Millimeter. In grdsseren Drusenraumen baben sie frei auskrystallisiren 
kdnnen. Die alsdann bis 10 Millimeter langen und bis 5 Millimeter 
breiten Augite zeigen die Combination ooPco . ooP. ooPoo, zuweilen aucb 
nocb die Z- und 0-Flacben und bilden wegen des Vorberrscbens von ooPoo 
bis 1 Millimeter starke, tafelfdrmige Krystalle. Die in den Hoblraumen 
des Gesteines zur Entwicklung gelangten Nepbelinkrystalle, an welchen 
nur Prisma und Basis zu erkennen sind, messen an einigen mir vor- 
liegenden Exemplaren 5 Millimeter in der Ricbtung der Hauptaxe, 
6 Millimeter in der der Nebenaxen, an anderen 7, bez. 2 Millimeter, 
sind also bald kurz-, bald langsaulenfdrmig ausgebildet. 

Drei weitere Mineralien, die sicb nicbt nur an der Zusammen- 
setzung der Gesteinsmasse betbeiligen, sondern ebenfails in Drusen¬ 
raumen frei auskrystallisirt vorkommen und wenigstens im letzteren 
Falle wiederum scbon vom blossen Auge wabrgenommen werden kdnnen, 
sind Magnetit, Apatit und Sodalith. 

Der Magnetit der Drusenraume bildet Octaeder, die mit ibren Kanten 
bis 2 Millimeter messen und mebrfach stufenfdrmig eingefallene Flacben 
zeigen. An mebreren Drusenraumen sind die Octaedercben zu regellosen 
Gruppen oder in der den mikroskopirenden Petrograpben woblbekannten, 
makroskopiscb aber meines Wissens nocb nicbt beobacbteten Weise 
reibenfdrmig verwachsen. Eine der zierlicben Krystallketten misst in 
ihrer Langsausdebnung 6 Millimeter. Hierbei mdge daran erinnert werden, 
dass Knop aucb im Vogelsberger Gesteine Octaedergruppen antraf; 
die Krystallchen zeigten jedocb spiegelnde Flacben, wabrend sie im 
Podhorner Dolerite fast durcbgangig mit einer feinen, rotbbraimen Kruste 

Erlaut, zur geol. Specialkarte d. Kdnigreiclis Sachsen, Section Wiesenthal. 
Bl. 147, S. 68. 

A. Knop, Ueber d. Nephelindolerit von Meiches im Vogelsberge. K. Jahrb. 
f. Min. 1865. 674. 
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bedeckt sind. Endlich verdient iioch angegeben zu werden, dass in 
einigen Podhorner Drusenraumen die Magnetitoctaedercben auf den 
Nephelinkrystallen aufsitzen imd sonach wenigstens zum Theil jiingerer 
Bildung als die letzteren sein miissen. 

Zalilreiche Apatitnadelclien ragen in alle Hohlraume hinein. 
Endlich finden sich auch nocb als Seltenbeit rhombische Dodekaeder 

yon Sodalith, die, abnlicb wie die Nephelinsaiilen, an ihrer Oberflacbe 
von einer weissen oder gelbliclien Verwitteriingskruste iiberzogen sind. 
Der grdsste und sehr scbdn ausgebildete Kiystall, den Herr E. "Williams 
fand imd nnserer bergakademiscben Sammlimg freundlichst iiberliess, hat 
eine Axenlange von 6 Millimeter; einige andere messen nur 2 bis 
8 Millimeter. 

Auf Grand der m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h ii n g des 
Nephelinites lassen sich die bis jetzt gegebenen Mittheilnngen noch 
durch das Folgende erganzen. 

Die Angite sind gewohnlich in ihren centralen Partien violett- 
braun und an ihrer Peripherie grtin durchscheinend, zeigen dabei aber 
keinen zonalen Bau und iiberhaupt keine scharfe Abgrenzimg jener 
beiden verschiedenfarbigen Zonen. Zwischen gekreuzten Xicols loschen 
sie einheitlich aus. Der Pleochroismus ist gering. Magnetitkornchen 
und kleine Glaseinschliisse sind haulig in ihnen zu beobachten. Der 
N e p h e 1 i n ist wider Erwarten noch recht frisch, so dass seine Quer- 
schnitte im gewdhnlichen Lichte wasserhell und zwischen gekreuzten 
Nicols in lebhaften gelben oder rothen Farben erscheinen. Spaltrisse 
nach der Basis und dem Prisma sind recht deutlich zu erkennen. Als 
Gaste treten hier und da linear geordnete Zonen von kleinen Ein- 
schlLtssen auf, indessen muss es bezliglich der letzteren dahingestellt 
bleiben, oh dieselben mit Glas oder mit Flllssigkeit erftillt sind. Der 
Magnet it der Gesteinsmasse bildet nur grdbere Kdrner und Krvstalle, 
die wiederum eine Neigung zu regelmassiger Verwachsung zeigen. Die 
0*06 bis O’1 Millimeter starken Saulchen des Apatites strotzen derart 
von feinstem Staube, dass isolirte Kiystallchen eine graue Farbe zeigen. 
Zwischen dem Staube liegen hier und da noch einige, zuweilen schlauch- 
formig verlangerte Einschlusse von Fliissigkeit (?). Der Sodalitb, 
welcher sich an der Zusammensetzung der Gesteinsmasse betheiligt, ist 
ebenfalls noch recht frisch. Er hat die Form rundlicher Kdrner und ist fiir 
gewohnlich sehr arm an Einschlilssen: Einzelne Kdrner beherbergen 
jedoch Mikrolitben, die nach drei sich miter 60® schneidenden Richtungen 
geordnet sind und sich zwischen gekreuzten Kicols mit rothen Farben von 
ihrer isotropen Umgebung abheben. Endlich zeigt das Mikroskop noch 
auf Rissen der Augite und Nepheline kleine dendritische Ansiedlungen von 
Ferrit und in einigen kleinen Drusenraumen theils farblose und strahlige, 
theils griine und trlibe, nicht naher bestimmbare Zersetzungsproducte. 

Die Betrachtung eines Dtinnschliffes, der von einer der oben 
erwahnten Contactstellen zwischen Basalt und Dolerit angefertigt wurde, 
bestatigt auch unter dem Mikroskope den zwar nicht unvermittelten, 
aber dock sehr raschen Uebergang des feinkornigen Gesteines in das 
dichte und lasst nur noch mit besonderer Deutlichkeit erkennen ^ dass 
der in dem Basalte sehr reichlich entwickelte Olivin im Dolerite 
plotzlich verschwindet. 
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Da als lianfig’ere oder sclteneie aoeessorisclie Gemengtlieile des 
Xephelinites voii jMeiclics iiioiioklincr Felds])atli, JjCiK'it iind ctwas 
Titanit imd als des g’rolikrystallincii Xeplielingcsteines voiii 
Katzenbuckel ini Odenwald aiicli nocli rieoiiast lickannt sind, und da 
sick bei grobkiystallinen Gesteinen niikroskopisclic Ik-aparatc znr Aiif- 
findung soldier iiiir sporadisch aiiftretender Eleniente niclit eignen. ko 
warden, urn aucb fiir das Podliorner Gestein ein festeres Urtheil liber das 
etwaige Vorliandensein des einen oder anderen accessorischen Minerales 
zu gewinnen, circa 160 Gramm von jeiieni in eiiicm Gussstalilmbrser 
zerstampft and nachdem das erlialtene Piilver darcli ein Messingsieb 
mit 1000 Masclien anf dem Qaadratcentimeter abgesiebt and von dem 
feinsten bei der Zerkleinerang entstandenem Staabe darcb Abschlammen 
befreit worden war, der m e e h a n i s c h e n Analyse imter Benutzang 
der Klein’scken Ldsung anterworfen. 

Als Theilprodiicte warden hierbei wiederam nar die schon oben 
genannten Gemengtheile erkalten, and zwar: 

10‘1 Gramm Magnetit; scliwerer als 3*410. 
47-7 „ Augit; Ausfall zwiscken 3*250 and 3*207. 

4-7 „ Apatit 1); „ 3*207 n 3*154. 
24-3 „ Xepkelin; ,, 5; 2*639 n 2*609-. 

1-9 „ Sodalitk; „ 2*377 57 2*250. • 

Die kiernach feklenden 71*3 Gramm entsprecken tkeils den abge- 
scklamniten staabfeinen Partikelcken, tkeils weniger seinen Zwiscken- 
prodacten der Aafbereitang. Wegen des koken Betrages dieser Abfalle 
and wegen des weiteren Umstandes, dass sick versckieden karte and 
spaltbare Mineralien der Zerkleinerang gegenliber sekr nngleick ver- 
kalten and sekr ditferente Mengen von Splittercken and staabfeinem 
Pidver geben, kann nickt angenommen werden, dass die bei der 
mechanischen Analyse erkaltenen and ikren Gewicktsmengen nach oben 
angegebenen Tkeilprodacte nock dasjenige relative Mengenverkaltniss 
reprasentiren, welekes den Constitnenten des Xepkelinites von Hans 
aus zakam. Immerkin lassen die erkaltenen Qaantitaten von reinen 
Splittercken erkennen, dass sick der Sodalitk, den man mit dem blossen 
Aage nar als Drasenmineral zu entdecken vermag, tkatsacklick an der 
Zasammensetzung des Podkorner Gesteines mit einem reckt beacktens- 
wertken Procentsatze betheiligt. 

Da Struve 1. c. 353 and 449 angibt, dass aus dem Podkorner 
Basalte, wenn man ikn unter dem Drucke von lb'2 bis 2 Atmospkaren 
mit koklensaarekaltigem Wasser bekandelt, unter x4nderem kleine Mengen 
von schwefelsaarem Kali and Xatron and von Cklornatrium extrakirt 
werden, so glanbte ick anfangs, das dodekaedrisch krystallisirende 
Mineral unseres Nepkelinites flir Xosean kalteii zu sollen. Damit stimmte 
auck liberein^ dass sick anf Splittercken desselben, wenn sie mit einem 
Tropfen concentrirter Salzsanre bedeckt worden waren, sekr rasck 
Cklornatriamwllrfelcken entwickelten, wakrend Gypsnadelcken, die sick 
bei analoger Bekandlnng von Hauyn neben den Salzwllrfelchen bilden, 

0 Pa dem Apatite aucb nacb dreimaliger Ausfallung nocb ziemlicb viel Augit- 
splittercben beigemengt waren , so wurde seine oben angegebene Menge indirect aus 
dem Gewicbtsverluste bestimmt, den das zwiscben 3*207 und 3* 154 Ausgefallene durcb 
die Bebandlung mit Salzsaure erKtt. 

Jalirbucb der k. k. geoL Reicbanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (Alfred Stelzner.) 36 
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im vorliegenden Falle nicht znm Vorschein kamen. Nachdem jedoch 
durch die mechanische iVnalyse eine grossere Menge des tesseralen 
Minerales isolirt worden war, stellte sich heraiis, das - dasselbe^ mit 
Soda auf Kohle geschmolzen, keine Hepar hildete iind mit seiner salz- 
sanren Losimg bei Zusatz von Cblorbarium keinen Niederschlag gab, 
wohl aber eine sehr starke Ansfallung von Cldorsilber veranlasste, als 
zu seiner salpetersauren Losung ein Tropfen von salpetersaurem Silber- 
oxjd hinzugefiigt wurde. Hiernach darf als erwiesen gelten, dass wir 
es am Podhorn, gieicbwie zu Meiches^) , nicht mit Nosean, sondern 
mit Sodalith zu tliun liaben. 

Endlich wurde aucli nocli in dem isolirten Magnetit ein reichlicher 
Gehalt an Titansaure constatirt. 

Der als Au sscheidung in dem Nephe 1 inbasa 11 e des 
Podhorn vorkommende grobkrystallineNephelinit ist 
n a c h a 11 e d e m ein v o r w i e g e n d a u s A u g i t u n d N e p h e 1 i n, 
n a c h s t d e m a u s t i t a n h a 11 i g e m M a g n e t e i s e n e r z, A p a t i t 
und Sodalith bestehendes Mineralgemenge. 

b F. Sandberger, N. Jahrb. f. Min., 1869, 339. 
Der Magnetit von Meiches halt nach Knop 24'946°/o Ti 0.^. Ueber titan- 

saurehaltigen Magneteisenstein. Annal. d. Chem. u. Pharm., XLVII, 1862, 348. 



Beitrage zur Geologie von Lykien. 
Von Dr. Emil Tietze. 

Hierzu eine Karte im Farbendruck (Taf. Nr. VI). 

Einleitung. 

Naclidem schon im Jalire 1881 von melireren dsterreicliiscben 
Gelebrten imter der Flilmmg des Herru Hofratb Professor 0. Beiindorf 
eine arcbaologiscben Zwecken gewidmete Recogiioscirnngsfabrt nacb 
dem sud^Yestlicben Klein-Asien imternommen wordeii war, batte, wie 
vielerseits bekannt sein diirfte, die dsterreicbiscbe Gesellscbaft fur 
arcbaologische, Erforscbimg Klein-Asiens im Frltbjabre 1882 eine aber- 
mals unter Benndorfs Leitimg gestellte Expedition ausgerlistet, mit 
der bauptsacblicben Bestimmnng, die bei dem Orte Gjdlbascbi in Lykien 
befindlicben Ruinen eines alien, kunstbistoriscb sebr wicbtigen Monn- 
mentes naber zn imtersucben und die Relieffriese, welcbe dasselbe 
scbmltckten, nacb Wien zn itberfLlbren. 

Dnrcb eine Subvention des boben Ministerimns fiir Cultus und 
Unterricbt, durcb ein von Seiten der geologiscben Reicbsanstalt aus der 
Scblonbacb-Stiftung bevdlligtes Stipendium, sowie durcb mannigfacbe 
Erleicbteriingen, welcbe mir tbeils aufKosten, tbeils in Folge der Inter¬ 
vention der oben gedacbten Gesellscbaft gewabrt wurden, wurde icb in 
den Stand gesetzt, micb dieser Expedition fiir einige Zeit anzuscbliessen, 
um geologiscbe Untersncbungen in Lykien anszufiibren. 

Die aussere Gescbicbte der Expedition, die Scbwierigkeiten, welcbe 
von derselben Itberwunden werden mussten, sowie den im Wesentlicben 
sebr glinstigen Ausgang des ganzen Unternebmens bat Herr B e n n d o r f 
in seinem vorlaufigen Bericbt liber zwei dsterreicbiscbe arcbaologiscbe 
Expeditionen nacb Klein-Asien (Separatabdruck aus den archaologiscb- 
epigrapbiscben Mittbeilungen aus Oesterreicb, Wien 1883) ausfiibrlicb 
und tiberaus anscbaulicb gescbildert. Icb selbst war allerdings nicbt 
fiir die ganze Dauer der Unternebmung Tbeilnebmer derselben, sondern 
nur fur die erste Zeit, da icb uocb im Laufe desselben Sommers in 
Galizien bei den dortigen Aufnabmen der Reicbsanstalt bescbaftigt 
werden musste und die mir zur Verfiigung gestellteu Mittel iiberdies 
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far eine langere Reise in Klein-Asien nicht ausgereicbt batten. Immer- 
bin jedocb bin icb ftir die inir gebotene Gelegenbeit, einen so wenig 
besucbten und landscbaftlicb so iiberans scbonen Tbeil jener Halliinsel 
kennen zu lernen, in bobem Grade dankbar imd statte diesen Dank 
biermit btfentlicb ab. 

Was den Verlauf meiner Reise anlangt, so erwabne icb nnr, dass 
icb am 13. April 1882 Wien verliess, am 21. in Sm^Tna eintraf, wo 
icb micb mit denjenigen Mitgliedern der Expedition, mit welcben zii- 
gleicb icb von Wien und Triest abgereist war, an Bord des kaiserlicben 
Kriegsdampfers „Taurus“ uberscbitfte, der uns zunacbst am 25. nacb 
Rbodus und von dort nacb Makri bracbte, wo icb am 27. April zuerst 
den Boden Lykiens betrat. Nur kurze Zeit konnte der Umgebung des 
pracbtigen Golfs von Makri gewidmet werden. Am 28. Abends ging 
der ,,Taurus‘‘ in der Strasse von Kekowa vor Anker und dampfte am 
29. Morgens nacb der Jali-Bai, woselbst fiir die Dauer der Expedition 
der Hauptankerplatz dieses Scbiffes sicb befinden sollte. Von bier aus 
begab icb micb landeinwarts nacb Gjol-Bascbi, dem Lager der arcbao- 
logiscben Expedition, wo sicb mebrere Mitglieder der letzteren bereits 
befanden. 

Nacb einigen kleineren Ausflllgen, welclie micb iiber Kascb binaus 
und bis in die Gegend von Sidek und Saret (upgefabr nbrdlicb von 
der Insel Kasteloryzo) ftibrten, macbte icb auf dem „ Taurus“ eine 
von Herrn Benndorf unternommene Fabrt nacb Adalia mit. Es war 
dies am 17. Mai und wir batten dabei Gelegenbeit, die grossartige 
Klistenlandscbaft des bstliclien Lykien in der eigentbumlicb gedampften 
Beleucbtung einer grosseren Sonnenfinsterniss zu betracbten. Von Adalia 
zuriickgekehrt, ging icb nacb Myra und Dembre, wo sicb mir Herr 
Dr. Emanuel Lowy, der dort inzwiscben Entersucbungen an den 
Ruinen von Myra vorgenommen batte, zu einer etwas weiteren Reise 
anscbloss. Wir gingen durcli das Tbal des Dembre Tscbai nacb Kassaba, 
itbersetzten sodann die Kette des Susuz-Dagb auf einem bisber von 
europaiscben Reisenden nicbt betretenen Wege und zogen am Fusse 
des Ak-Dagb nacb Gjombe und scbliesslicb nacb Elmalit, der grdssten 
beutigen Stadt des alten Lykien. 

Bei einem vornebmen Tiirken, Namens Suleiman Aga, fanden 
wir bier sebr freundlicbe Aufnabme. Von Elmalii aus ging es an dem 
See Awlan Gbl voriiber nacb dem Tbale des Bascbkoz und nacb der 
Ebene von Fineka und von dort ostwarts nacb den Ruinen von Rbodia- 
polis, wo Herr Dr. Lowy durcb eingebendere Untersucbungen der 
interessanten Tritmmerstatte einige Zeit aufgebalten wurde. Spater 
besucbten wir die ewigen Feuer der Cbimaera. Herr Lowy trennte 
sicb bier von mir, um nocb den Ruinen von Pbaselis seine Auf- 
merksamkeit zuzuwenden, wabrend icb iiber Fineka und Dembre nacb 
Gjol-Bascbi zuriickging. Daselbst erfubr icb, dass der ,,Taurus“ in 
Bereitscbaft sei, mit Herrn Benndorf zur Abwicklung einiger fiir die 
Expedition wicbtiger Gescbafte nacb Rbodus zu geben. Diese Gelegen¬ 
beit zur Riickkebr wollte icb mir nicbt entgeben lassen, da meine 
Mittel scbwerlicb mebr ausgereicbt baben wiirden, eine weite Reise 
iiber Land nacb Smyrna oder nacb einem anderen Hafen des klein- 
asiatiscben Festlandes zu unternebmen, von dem aus icb eine der 
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bestelienclen reg’elmassigen Verbindiingen zur Heimfalirt liiltte Ijeniitzen 
kbnueii. Bald war also mein Gepack in Ordnung gebraclit imd icb 
nabm Abscbied von den in Gjbl-Basebi ziiriickbleibenden Mitgliedeni 
der Ex])edition. Am 7. Jmii kamen wir nacb Rbodns, wo icb einen 
nacli Smyrna gelienden Lloyd-Dampfer erreicbte. Am 10. Jiini verliess 
icb letztere Stadt, um iiber Atben, Syra, die joniscben Inseln, Brindisi imd 
Fiiime nacb Wien zuiilckznkebren, wo icb am 20. Juni wieder anlangte. 

Ergibt sich aiis dieser kurzen Darstellimg meiner Reise, dass icb 
in Anbetracht der Ktirze der Zeit scbwerlicli im Stande war, eine aucli 
uur annaliernd abgescblossene Vorstellung von dem geologisclien Aufbau 
der lykisclien Halbinsel zu gewinnen, welche, wenn man sie im Norden 
dnrcli eine zwisclien Makri und Adalia gezogene Linie begrenzt, einen 
Flaclieninlialt von 160 Qiiadratmeilen besitzen diirfte, so wird es er- 
klarlicb, dass icb in diesen Seiten darauf verzicbten muss, meine Be- 
obacbtiingen in der Form einer abgerundeten monographiscben Dar- 
stellimg wiederzugeben. Es werden nur sparlicbe Beitrage zur Kenntniss 
des Landes mitgetbeilt werden, welche man zwar versuchen kbnnte mit 
den nur stellenweise ilberliolten Ergebnissen meiner Vorganger zur Her- 
stellung eines vorlaufigen Gesammtbildes von dem geologisclien Aufbau 
Lykiens zu verkniipfeu, icli will aber in dieser Beziehung nicht zu weit 
gehen, da icb sonst A lies, was jene Vorganger, namentlich Spratt 
und Forbes, tiber die mir persbnlicli nicht bekanuten Theile des 
Landes gesagt haben, bier reproduciren miisste. Icb kann micb nur 
bestreben, die Benlitzung der bier zu macbenden Ausfilbrungen fiir 
nachfolgende Forscber nicht durcb ganzlicbe Vernacblassigung derjenigen 
alteren Daten zu erscbweren, welche aucb liber die von mir nicht 
besucbten Gegenden vorliegen. 

Dass icb aber andererseits diejenigen Angaben eiugebender berilck- 
sicbtigen muss, welche liber die von mir bereisten Landestbeile scbon 
von Anderen gemacbt worden sind, ist selbstverstandlich und entspricbt 
im gegebenen Falle nicht nur der bisweilen verscbieden aufgefassten 
Pflicbt der Pietat, die Jeder seinen Vorgaugern scbuldet, sondern aucb 
einem lebbaften Bedlirfniss der Anerkennung fur die vorzllglicben 
Leistungen, welche mir meine Aufgabe erleicbterten. 

Wenn sich nun aucb herausstellen sollte, dass es mir nicht ge- 
lungen ist, das ziemlicb einfbrmige Bild, welches wir bisber von der 
geologisclien Zusammensetzung Lykiens batten, zu einer manuigfaltigeu 
Erscbeinung auszubilden, so wird sich docb vielleicbt zeigen, dass wir 
diese Einfbrmigkeit nicht als einen zweifellosen Ausdruck der tbat- 
sacblichen Verbaltnisse, sondern vielniebr der Scbwierigkeit auffassen 
dilrfen, diese Verbaltnisse zu entziffern, und endlicb lassen sich selbst 
aus dem fragmentariscben Zustand unserer beutigen Kenntnisse scbon 
mancbe Anscbauuugen ableiten, welche nicht obne jeglicbes allgemeineres 
Interesse sind. Vor Allem aber scbeint es mir fllr Jeden, der in scbwieriger 
zuganglicben Gebieten Untersuchungen angestellt bat, eine Art von Pflicbt 
zu sein, die dabei gemacbten Wabrnebmungeii nacb Massgabe vou Zeit 
und Umstandeii zu verbffeutlichen, unbekllmmert um deren grbssere oder 
geringere Wicbtigkeit und uubeeinflusst von der Rllcksicbt auf den Grad 
der Tbeilnabme, der daflir augenblicklicb von Seiten seiner Facbgenossen 
Oder gar nocb ferner stebender Personeu zu erwarten ist. 
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Ueber die dem Aufsatze beigegebene Karte. 

Es kann wohl nur bei Wenigen eine ausreichende Kenntniss vou 
den Einzelbeiten der Topograpliie des zu besclireibenden Landes voraus- 
g'esetzt werden, so dass also die zn inaclienden Mittbeilimgen ziim 
gTOSsen Tbeile oline die Beigabe einer geeigneten Karte imverstandlicli 
bleiben mllssten, ziiinal die Mebrzabl der Leser liber Lykien, wie liber 
irgend einen anderen Theil Kleinasiens sicb scbwerlicb anders als durcli 
Benlltzung der allgemein verfllgbaren Karten kleineren Massstabes zu 
orientiren im Stande sein dllrften. Es liatte nun diircb die Beilage einer 
rein topograpbiscben grdsseren Karte dem angedeuteten Mangel abge- 
liolfen werden kdnnen, und dieser Vorgang ware insofern zulassig ge- 
wesen, als zur Herstellung einer geologiscben Karte des ganzen Gebietes 
die yon mir gemacbten Wege allein nicbt berecbtigten. Indessen konnte 
icb ja gerade flir die Karte die Gesammtheit der mir vorliegenden 
geologiscben Daten liber Lykien berUcksiclitigen, und da eine solcbe 
Karte nicbt erwarten kann, flir ein Detailbild zu gelten, durfte icb ver- 
sucben, aucb den Lesern meines Aufsatzes eine, wenn aucli nur robe 
bildlicbe Uebersicbt liber die uugefabre raumlicbe Vertbeilung der 
Lykien zusammensetzenden Bildungen zu verscbaffen, obne librigens 
dafllr ein besonderes eigenes Verdienst zu beausprucben. 

Eine den Umstanden entsprecbend geradezu vorzllglicbe topogra- 
pbiscbe Grundlage filr diese Karte war in der neuen, von H. K i e p e r t 
entworfenen Specialkarte von Lykien im Massstabe von 1 : 300.000 ge- 
geben, welcbe die Ergebnisse der frllberen Forscbung mit den jllngsten 
Angaben der dsterreicbiscben Arcbaologen combinirt batte, und zu 
welcber (Wien 1884 bei Gerold) librigens nocb besondere Erlauterungen 
gedruckt erscbienen sind. Die Erlaubniss, diese Arbeit zu benlltzen, ver- 
pflicbtet micb zu besonderem Danke. Icb Hess bei ineiuer im uumittel- 
baren Anscbluss an diese Karte verfassten Darstellung die obnebin nicbt 
llberall sicbere Gebirgszeicbnung weg, ebenso eine Anzabl von Namen, 
welcbe flir das Verstandniss der folgenden Bescbreibung nicbt von 
Bedeutung waren. Einige wenige Namen kamen binzu z. B. westlicb 
von Kyaneai) und unbedeutende Aenderungen wurden in der Zeicbnung 
der Flusslaufe in der Gegend von Saret und in der Gegend zwiscben 
Korydalla und Gagai, sowie bei Bascbkoz und Arykanda vorgenommen. 
Im Uebrigen blieb die Karte eine vereinfacbte Copie eines Tbeiles der 
K i e p e r t’scben, welcbe letztere namlicb einen grdsseren Rauin zur 
Darstellung bringt und namentlicb nacb Norden und Westen weiter 
greift, als die bier mitgetbeilte Orientirung. 

Die geologiscbe Colorirung der auf diese Weise gewonnenen topo¬ 
grapbiscben Unterlage weist im Vergleicb mit der einzigen und ersten 
geologiscben Karte, die wir von Lykien besitzen und welcbe in dem 
bekannten Werk von Spratt und Forbes (Travels in Lycia, Milyas 
and tbe Cibyratis, in 2 Banden, London 1847) publicirt wurde *), aller- 
dings einige Aenderungen auf; sebr bedeutend sind diese Aenderungen 
jedocb nicbt ausgefallen, und wenn man zu der Voraussetzung berecbtigt 

0 Die dem grossereu Werke Tscliicliatscheffs beigegebene geologiscbe 
Karte von Kleinasien geht beziigiicli Lykiens nicbt iiber die Darstellung der engliscbeu 
Antoren binaus und reproducirt dieselbe nur in einem viel kleineren Massstabe. 
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gewesen ware, class das treffliclie Werk der g’enannten engiiscdien Aiitoren 
sicli in den Handen aller ineiner Leser befande, so liatte mir die Colorirnng 
einer neuen Karte beinalie iiberfliissig erscbeinen kbiinen. Fiir alle die 
Pnnkte, welclie ich niclit selbst zn besnclien Gelegenlieit fand;, ninsste 
ich ja so wie so auf die erwabnte Karte znriickgreifen, wenn icli niir 
anch erlanbt liabe, die Keproduction derselljen an einigen Stellen nielir 
niit dem Texte der Autoren in Uebereinstimmung zn bringen, als dies 
bei dem Original der Fall war, fiir die Gebiete jedocli, die ich selbst 
gesehen, wnrden meist nnr nnwesentlicbe Abandernngen notliwendig. 
Die letzteren bernlien zinn Theil auf einer anderen Dentimg’ mancber 
Gebilde, wie ich denn beispielsweise der Annalime neogener Sliss- 
wasserscbichten im Tliale von Kascli und oberlialb Fineka vorlaufig nicht 
beipfiicbten kounte. Die flyscliartigen Gebilde , welcbe S p r a 11 und 
Forbes von cfen Kalken der Scaglia, wie sie den eocanen Kalk Lykiens 
nannten, nicht getrennt batten, versncbte icb, wo es anging, besonders 
auszuscbeiden, ebenso glanbte icb die Anwesenbeit von Hippuriten- 
Kalken innerbalb der grossen Kalkentwicklung des Landes markiren 
zn sollen. Die Hanptmasse dieser Kalkentwicklung wnrde jedocb 
provisoriscb zum Eocan gebracbt, obgleicb sicb fiir diese Auffassung 
nnr stellenweise sicbere xAnbaltspunkte ergaben. Die qnartaren Absatze, 
welcbe in der genannten alteren Karte sammtlicb mit einer Farbe 
bezeichnet waren, liessen mit Leicbtigkeit wenigsteus eine Trennnng 
in den bei Adalia entwickelten Travertin und in die aus Loss und Scbotter 
bestebenden Beckenausfullungen zu. Was die Eruptivgesteine anlangt, 
so babe icb, dem Vorgang der alteren Autoren entsprecbend, den Ser- 
pentin nicht weiter von den anderen, mit ibm stellenweise verbundenen 
Gesteinen (Gabbro, Diorit etc.) getrennt. Da die Kenntniss iiber die Punkte 
des Aufti’etens dieser Gesteine etwas erweitert wurde, so kam dies aucb 
auf der Karte zum Ausdruck. Ausser meinen eigenen Beobacbtungen 
kamen dabei zwei Angaben der Herren B e n n d o r f und v. L u s c b a n 
zur Geltung. Herr B e n n d o r f theilte mir mit, dass er bei einer in 
der zweiten Halfte des Sommers 1882 imternommenen Reise in der 
Gegend von Beibimar im obersten Gebiet des Alagbyr-tscbai Serpentin 
und bunte griinlicbe und rotbe Gesteine angetrofteu babe, und der Arzt 
der Expedition, Herr v. Luscban fand eine isolirte Serpeutinkuppe 
siidostlicb von Gjdben bei der Reise von Makri nacb dem Xantbos-Tbale, 
wie er mir kurz nacb unserem Zusammenti’efiPen in Gjdl-Bascbi mittbeilte, 
welcben Ort er auf dem Landwege von Makri aus erreicbt batte. 

Herr Dr, v. Luscban bat seit meiner Abreise aus Lvkien nocb 
t/ 

nacb verscbiedenen Ricbtungen das Laud durcbstreift und dabei viel- 
leicht Gelegenbeit gebabt, nocb weitere Beobacbtungen anzustellen, 
welcbe sicb fur den Entwurf einer geologiscben Karte verwertbeu liessen. 
Icb bin jedocb nicht in die Lage versetzt worden, dies beurtbeilen zu 
konnen. Es muss mir also genllgen, ein mbglicbst vollstandiges Bild 
von dem beutigeu Stande unserer Kenntniss mit der verfassten Karte 
wenigsteus angestrebt zu baben. 

Allgemeine Orientiruug. 
Die lykische Halbinsel nimmt eineu grossen Tbeil der sitd- 

licben Ktistenlaudscbaften Kleiu-Asiens ein und gebbrt bekanntlicb der 
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westlichen Halfte dieses Kiistenstricdies an. Im Siideu von dem zwisclien 
den Inseln Rliodns und Cjpern ^^elegenen Theil des mittellandischen 
Meeres, im Westen von dem Golf von Rliodns mit seiner Verzweigimg, 
der Buellt von Makri, hegrenzt, im Osten von den Gewassern des pam- 
phyliscben Golfes bespiilt, hangt sie nnr im Xorden, obsebon dort in 
breiter Erstreckung, mit der kleinasiatiscben Landmasse zusammeii. 

Sie selbst weist keine im Verbaltnisse zur Gesammtmasse des 
Landes bedeutendere Kiistengliederung auf imd entbebrt tiefeingreifender 
Buchten sowobl, wie sebr weit in's Meer binausragender Vorgebirge, 
dock sind ibre Kttstenumrisse, wie das bei einem gebirgigen Lande 
voranszusetzen ist, keinesw^egs vbllig einfach oder abgerimdet. 

Den weitesten Vorsprung im Westen stellt das Cap Angistro auf 
der SUdostseite des Golfes von Makri vor. Im Sliden liegen der Kliste 
eine Menge kleinerer Inseln und Felsklippen vor, unter denen die fast 
ausscbliesslich von Griecben bewobnte Insel Kastelloiyzo (Megiste) und 
die heute nur zeitw^eise von Hirten besuebte Insel Kekow^a (Doliebiste) 
die bedeutendsten sind. Die Buebten von Kalamaki, Andifilo, die Assar- 
Bai, die Bucht von Tristoma mit dem Canal von KekoAva, die Jali-Bai 
und die Buebt von Andraki sind die bemerkensw^ertbesten Einsebnitte 
in diesem Klistenstricbe. ELvas weiter ostlicb tritt die Kliste zwisclien 
den Vorgebirgen Fineka und Cbelidonia wiederum etwas zuriick und 
das Cap Cbelidonia bildet mit einer kleinen, ibm vorliegenden Insel- 
gruppe den sildostlicbsten Vorsprung des Landes. Von bier an verlauft 
die Kliste nabezu in nordlicber Riebtung bis nacb Adalia, nur in den 
Vorgebirgen von Adratseban Burun und Avova der See einige wellen- 
breebende Pfeiler entgegenstellend, welcbe die bier mebr annabernd 
geradlinige Erstreckung der Steilufer unterbrechen. Dieser Tbeil der 
Kliste weist auch nur wenige ibm vorgelagerte Inselcben auf; nur das 
Eiland Garabusa, niebt sebr w^eit vom Cbelidonia-Cap, und die Insel 
Rasebat, niebt weit von Adalia, sind bier zu erwabnen; einige ganz 
kleine Klippen, wie die Tria Nisia in der Mitte zwdseben den Caps 
Avova und Adratseban Buruip sind kaum der Rede wxrtb, ausser es 
bandelt sich darum, die Fortsetzung der lykiseben Formationen im 
Hinblick auf die Besebaffenbeit dieser Klippen eine Strecke iveit bis 
unter das Meer zu erweisen. 

Wie sebon angedeutet und wie librigens allgemein bekannt, ist 
Lykien fast durebaus ein Gebirgsland. Vielleicbt hbebstens mit Aus- 
nabme der syriseben und tbessaliscben Kllsten treten nirgends im ganzen 
Mittelmeergebiete, niebt einmal am Abfall der Appeninen bei Spezzia 
Oder an der kaukasiseben Seite des Pontus, so bobe Kettengebirge 
verbaltnissmassig so nabe an das Meer beran, wde stellenweise gerade 
an der Slldkllste Klein-Asiens, wo die maebtigen Massen des Taurus als 
wabres Kllstengebirge entwickelt sind. 

Wer sicb dortbin begibt, dessen Auge wdrd sclion von Rbodus 
aus durcb den Anblick der in der Feme auftauebenden Scimeegebirge 
gefesselt, ivelcbe im Kordosten den Horizont begrenzen. Vergleicbbar 
der Scenerie auf den oberitalieniscben Seen ist dann das Panorama 
der Hocbalpen, die sicb im Hintergrunde der Buebt von Makri auf- 
tbllrmen, und eine Landsebaft von llberrascbender Grossartigkeit tritt 
dem Besebauer bei einer Fabrt langs der Ostkllste Lykiens vor die 



[7] Beitrage zur Geologie von Lykien. 289 

Aiigeii, wo inmitteii einerEeilie trotzig mid scdiroff diclit iil)er der Kiiste 
ansteigeiider Bergkolosse sicli besonders die Contiiren des macditigen, 
etwa 7800 Fuss holien Taclitalu dein Gedaclitiiiss des Keisenden ein- 
prageu. 

Gerade diese scbroffen, von vornherein und sclion aus der Ent- 
fernung an Kalkgebirge gemahnenden Conturen sind flir die Erliebimgen 
der lykisclien Halbinsel cliarakteristiscli; die gleichfalls liolien Ketten, 
die dstlicb von Adalia den painpb}disclien Golf einsaumen, zeigen bereits 
den rubigeren Charakter, wie er den Kammlinien der Schiefergebirge 
eigen zu sein pflegt. 

Bedenkt man, dass die bdclisten Gipfel Lykiens, wie der Ak Dagb, 
der Bei Dagb und andere eine Kobe von 10.000 Fuss und dariiber 
erreicben, und dass die Entfernung selbst dieser mebr iin Innern der 
Halbinsel gelegenen, aber vielfacb vom Meere aus sicbtbaren Spitzen 
von der Kiiste kauin 30 Kilometer iibersteigt, so begreift man wold 
leicbt, dass bei der unendlich viel grbsseren Massenentwicklung dieser 
vielgipfligen Hochgebirge der Anblick selbst des bdcbsten unter den 
mediterranen Kiistengipfeln, dass aucli die Ansicbt der langgestreckten 
riesigen, aber einfdrmigen Pyramide des Aetna einen Vergleicb mit 
der Scenerie an diesem Theil der kleinasiatischen Mittelmeerkiiste nicht 
besteben kann. 

Von diesem Gebirgslande nun, von welcbem wir bisber nur die 
ausseren Umrisse bezeicbnet baben, aucli in Beziig auf sein Inneres 
eine kurze Uebersicbt zur topograpbiscben Orientirung zu geben, ist 
wold bei einem geologiscben Bericbt unerlasslicb, scbon desbalb, weil 
bisber, wie scbon gesagt, nur wenige gerade der geologiscben Leser 
dieses Aufsatzes Gelegenbeit gebabt baben dtirften, sicb mit den oro- 
grapbiscben und bydrograpbiscben Einzelbeiten eines so wenig besucbten 
Gebietes zu bescbaftigen. Allein icb muss im Hinblick auf die scbon 
Eingangs betonte Sparlicbkeit und tbeilweise Zusammenbangslosigkeit 
meiner Beobacbtungen darauf verzicbten, diese Orientirung auf eine von 
geologiscben Anscbauungen beeinflusste Grundlage zu stellen, wie sie 
bei einigermassen klargestellter Tektonik der ganzen Halbinsel sicb 
gestalten wurde und fiir welcbe erst in den Scblussbemerkungen dieses 
Aufsatzes einige Elemente sicb werden bervorbeben lassen. Die etwas 
genauere Kenntniss einzelner Tbeile des Gebietes bilft da nicbts. 

Wenn wir eine vorgescbrittenere topograpbiscbe Aufnabme 
Lykiens besassen, so warden sicb scbon aus dieser wenigstens die 
wicbtigsten Kammlinien der Gebirge und deren Verbiiltniss zu den 
Entwasserungslinien erkennen lassen; wie gross aber aucb der Fort- 
schritt sein mag, der insbesondere aucb den Eeiseaufzeicbnungen der 
beiden letzten dsterreicbiscben arcbaologiscben Expeditionen in topo- 
grapbiscber Hinsicbt zu verdanken ist, ein Fortscbritt, der in jener 
scbbnen, die Gesammtbeit unserer topograpbiscben Kenntnisse von Lykien 
zusammenfassenden Arbeit K i e p e r fs sebr deutlicb zum Ausdruck kommt, 
so darf man dock nicbt vergesseii;, dass immer nocb relativ grosse 
Strecken der Halbinsel nie von gebildeten Eeisenden betreten, viele 
Gipfel nie gemessen oder nicbt einmal gescbatzt warden, und dass die 
Terrainzeicbnung der Karten, welcbe die Summe der von den Eeisenden 
ermittelten, oft ungleicbwertbigen Einzelbeiten in derartigen Gebieten 

Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (Emil Tietze.) 37 



290 Emil Tietze. [8] 

grapliisch zusammenzufassen traclitet^ ganz naturnothwendig sich in 
erster Linie den Wasserlaufen anzupassen pflegt, ein Vorgang, der als 
provisorisches Anskunftsmittel stets voile Geltnng beansprucben darf, 
der aber oft zu iiTthumlicben Vorstellimgen tiber den Ban imd die Ricbtung 
der Gebirge ftilirt. 

Ueberdies gebbrt den bislierigen Erfabriingen nacb gerade Klein- 
asien zu den Landern, in welcben die bestimmenden geodatischen und 
tektonischen Linien niclit uberall leicht aufzafinden oder aus einer 
kleinen Zahl von Einzelbeobacbtungen zu erscbliessen sind. Die ver- 
scbiedenen Kammrichtungen sclieinen aiif den ersten Blick keiner einbeit- 
licben Ordnung anzugeboren. Es mag das scbliesslicb wieder einer 
complicirten geologiscben Tektonik zuzuschreiben sein, wie denn aucb 
das geologisclie Bild von Kleinasien, soweit es uns bisber namentlicb 
durcb Tscbicbatscbeffs verdienstlicbe Forscbungen entbullt ist, 
anf der von diesem Forscber entworfenen geologiscben Karte sicb als 
ein uberaus unregelmassiges und sozusagen zerfabrenes darstellt. 

Die Tektonik aber der lykischen Halbinsel abmt im Kleinen, 
soweit icb das beurtbeilen kann, die Complicirtbeit der Verbaltnisse 
nacb, welcbe in dieser Beziebung auf der ganzen kleinasiatiscben Laud- 
masse berrscben, im merkwiirdigen Gegensatz zu der ziemlicb weit- 
gebenden, wenn aucb vermutblicb niclit stratigrapbiscben, so docb 
petrograpbiscben Einfbrmigkeit, welcbe, wie sicb ergeben wird, in 
Lykien bestebt, und daber mag es wobl kommen, dass aucb das Gebirgs- 
gerlist dieses Landes nicbts weniger als leicbt zu ilberseben ist. 

Im Hinblick auf diesen Zustand der Dinge mag man sicb inimer- 
bin mit einer rein ausserlicben Auffassung begnilgen und darf sicb 
mit der Darstellung befreunden, welcbe Professor 0. Benndorf von 
jenem Gebirgsgeriist (1. c. pag. 28) entworfen bat, eine Darstellung, 
die um so mebr anziebt, als Benndorf die Eigentbllmliclikeiten der 
friiberen gescbicbtlicben Entwicklung des Landes in kurzen, aber 
meisterbaft entworfenen Ziigen uns im Anscbluss an die Scbilderung 
der pbysiscben Natur desselben Gebietes vorgefiibrt bat. 

Danacb „bestimmt das vom Continent gegen das Meer vorgescbo- 
bene, gegen 4000 Fuss bobe ausgedebnte Plateau von Elmalli der 
beutigen Centralstadt des Landes, welcbe ziemlicb genaii in der Mitte 
der Sebne Makri-Adalia liegt“, den Ban des Landes. Concentriscb zur 
Klistencontur werde dies Plateau von macbtigen Alpenketten umsaumt, 
von welcben im Westen der Massikytos, im Sltden der Susuz-Dagb, 
im Osten der Kirkbunar und Bei-Dagb als besonders wicbtige Erbe- 
bungen zu erwahnen sind, und welcbe Benndorf gewaltigen Bastionen 
vergleicbt, die sicb um eine bobe Festung aufbauen. Den drei Haupt- 
ricbtungen entsprecbend, nacb welcben sicb jene Gebirge nacb aussen 
verbreiten, „senden sie ibre Gewasser in drei grosse Tbiller, welcbe sie wie 
Festungsgraben iimgeben: das nordslldlicbe Xantbustbal im Westen, das 
mit ibm ungefabr parallele Alagbyrtscbaitbal im Osten und das quer von 
West nacb Ost streicbende Dembretscbaitbal im Siiden. Alle iibrigen 
Hocbgliederungen des Landes, welcbe die unilaufende Zone zwiscben 
ibnen und der Kiiste ausfullen, mbgen sie nun jene Flusstbeile als 
Auslaufer der zuriickliegenden Hauptgebirge von einander scbeiden 
Oder dieselben als selbststandige Massen nacb dem Meere zu begrenzeu. 
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verhalten sich zii den Centralerhebungen wie niedrige VorwerkC;, so 
die laiige Solynierkette im Osten, welclie von Termessos and Adalia 
his znm Chelidonia-Cap sich hinzieht, so die inselartig isolirte Griippe 
des Kragos iind x4ntikragos im Westen imd das von Patara his Pliellos 
inassiv verlaufende Strandgehirge im SUden, das sich dann gegen Osten 
in das his Myra reicliende Demhreplateau ahdacht imd verhreitert.“ 

Damit sind jedenfalls die wichtigsten Erhehnngen des Landes 
genannt. Hdchstens ist hier nocli hinzuzufiigen, dass das sogenannte 
Centralplateau von Elmalii in geotektonischer Beziehung nicht itherall 
mit Sicherheit als eigentliches Plateau angesprochen werden darf, da 
sein ehener Charakter wolil mehr durch nivellirende jtingere Ausfllllungs- 
massen, als durch die Art des Aufhaues seiner alteren Grundlage hedingt 
wird. Oh ferner die iMassen des (siiddstlicli von Emalii gelegenen, 
nicht mit der > gleichnamigen Spitze des Massikytos zu verwechselnden) 
Ak-Dagh, des Kirkhunar und des Bei-Dagh sich nicht in ihrer Streichungs- 
richtung (selhst im hlos orographischen Sinne) an die Kette des Susuz- 
Dagh werden anschliessen lassen, in welchem Falle dann die Begrenzung 
des Plateaus von Elmalii gegen die lykischen Kusten zu nicht eine so 
regelmassig dreiseitige ware, will ich hier nicht entscheiden. In jedem 
Falle ist die Richtung des Susuz-Dagh keine rein westostliche, sondern 
verlauft von SW nach XO, so dass unter Yoraussetzung einiger kleiner 
Schwenkungen und Bieguugen des Streichens die genannten anderen 
Gehirge recht gut als tektonische Yerlangerungen des Susuz-Dagh gedacht 
werden konnten. Gerade da stehen wir aher mit unseren Yermuthungen 
leider auf vollig unhekanntem Boden, da die hetreffenden Gehirge von 
Reisenden entweder nur aus der Feme heohachtet oder auf Grund von 
Erkundigungen in die Karte gehracht ^vurden. 

Was die Wasserlaufe des Landes anhelangt, so ware vor Allem 
noch zu erwahnen der etwas westlich vom Alaghyr in das Meer iniln- 
dende Baschkozfluss, der Arykandus der Alten (hei T s c h i c h a t s c h e f f, 
Asie mineure, geogr. ph. Paris 1853, pag. 269, auch als Orta-Tschai 
hezeichnet) und im Anschluss daran der ganz im Innern der Halhinsel 
zwischen clem Susuz-Dagh und Massikytos verlaufende Ak-Tschai, dessen 
Beziehuugen zum Baschkozfluss wir im Yerlauf der spateren Beschreihung 
noch erortern werden. Es ware ferner zu hemerken, dass der Yerlauf 
des Ak-Tschai in einem Langsthale gewiss, der Yerlauf des Alaghyr und 
inshesondere der grosseren sildlichen Erstreckung des Xanthus in anna- 
hernden Langsthalrichtungen wenigstens grossentheils nicht unwahrschein- 
lich ist, und class hingegen der Demhre-Tschai mit seinen Zufliissen, 
imter denen der Fellen-Tschai und der Jaillani-Tschai hesonders hervor- 
zuhehen sind, ahgesehen von der Langsthalstrecke hei Kassaha, sich 
vielfach in Querthalstrecken hewegt, ehenso wie die Schlucht des 
Baschkoztschai keinesfalls ein reines Langenthal darstellt. 

Fiigen wir noch hinzu, class im Innern der Halhinsel in der Um- 
gehung von Elmalii einige Siisswasserseen vorkommen, unter denen der 
Awlau-Gol der hedeutenclste ist, so hahen wir die Darstellung der wich¬ 
tigsten topographischen Gruudziige des Landes, soweit dies his jetzt 
thimlich, wenigstens in rohen Umrissen erschopft und konnen uus der 
Betrachtung zunachst der gewonnenen Einzelergebnisse zuwenclen. 

37* 
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■ ■' .s'-. 

Die Umgebuiig Ton Makri. 
Ohne directen localen Ziisarmnenliang mit der Hauptmasse meiner 

Beobachtiingen stehen die wenigen Wahrnehmiingen, welclie ich bei 
kurzen Besucben der Stadte Makri imd Adalia, also an den beiden 
Endpunkten im Westen nnd Osten des zu besclireibenden Gebietes, zu 
machen Gelegenheit hatte. Sie mbgen deshalb gleicb bier ihren Platz 
linden, damit es nicbt etwa noting werde, die spatere, mehr dein localen 
Zusammenhange der zu besclireibenden Objecte sicb anpassende 8cbil- 
deriing durcb Einschaltiingen an unpassender Stelle zu unterbrechen. 

Die innerste Buclit des Golfes von Makri, welclie den grossen, 
geraiimigen, fiir eine ganze Flotte geeigneten Hafen dieser kleinen 
Ortscliaft vorstellt, gleicht einem grossen Binnensee, so selir verbindern 
die verscbiedenen Landvorsprlinge im Verein mit einer am Eingang 
dieser Innenbuclit gelegenen Insel den Ausblick aiif das offene Meer. 

Obscbon riesige Bergkolosse den Hintergrund der Landscliaft, von 
Makri aus geselien, abschliessen, sind dock die den Hafen ziinacbst 
umgebenden Erhebungen nur von massiger Hobe. 

Dieselben bieten jedocb ein eigentbtimlich wecbselvolles Bild dar. 
Schon Spratt und Forbes in ilirem sclion citirten vorzliglichen, wohl 
nocli fiir lange Zeit als Grundlage weiterer Forschiingen zu beniitzenden 
Werk: Travels in Lycia (1. Bd. London 1847, pag. 4) macben aiif den 
Contrast der Farbungen aufmerksam, die diese Erbebungen zeigen, ein 
Gegensatz, der sicb aiif die verscbiedene Zusammensetzung der be- 
treffenden Berge zuriickfiibren lasst. Die kleine Halbinsel namlicb, 
welclie, nacb Norden sicb erstreckend, den Hafen im Westen begrenzt, 
sowie die etwas hblieren Hiigel im Norden der Hafenbiicbt jenseits 
des breiten, von Osten kommenden, bier milndenden Tbales besteben 
aus Serpentin und zeicbnen sicb durcb eine auffallend braunlicbrotbe 
Farbung aus, wie sie den meisten lykiscben Serpentinbergen eigen ist, 
wabrend die Berge im Siiden der Hafenbiicbt, sowie aiicb im Siiden 
der genannten Halbinsel aus Kalkstein besteben, dessen graue Gesteins- 
farbung wesentlicb von dem lebbaften Colorit der Serpentinberge ab- 
weicbt. Unterscbiede in den Gebangeformen und der Vegetation (die 
Kalkberge sind mit buscbigem Laubbolz bewacbsen, wabrend aiif den 
Serpentinbiigeln vielfacb Kiefern vorkommen) belfen dann den Gegen¬ 
satz innerbalb der Landscliaft nocb deutlicber macben. 

Nacb Tscbicbatscbeff wiirden die Serpentine an der Nordseite 
des Hafens von Makri (Asie mineure, geologie, T. I, Paris 1867, 
pag. 419) sicb bis in das Tbal des Euren-Tscbai (Xantbiis) forterstrecken, 
wo dieser Keisende sie etwa 2 Stunden slidlicb vom Dorf Eurenkoi 
beobachtet bat. Trotzdem ist diese Serpentinpartie von viel bescbrank- 
terem Umfange als die vielleicbt mit ibr zusammenbangende Eruptiv- 
bildiing, welclie im Westen des Golfs von Makri (bierunter ist wieder 
die grbssere Buclit und nicbt die Hafenbiicbt zu versteben) bei Dalaman 
und in der Umgebiing des Keudscbez-Sees angegeben wird, oder als 
die Serpentinmasse, welcbe mebr nordlicb im Innern des Landes an 
der Grenze von Karien und Pisidien bei Kborzum vorkommt. 

Tscbicbatscbeff bescbreibt die Serpentine siidlicb von Eurenkoi 
als bald weisslicb und niager anzufublen und dann mit kleinen diinklen 
Tupfen verselien oder als einformig grlinlicb und schwarzlicb mit 
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leuchtender, fettiger Oberflache. Jene weisslichen Gesteine dlirften wold 
als Magnesit oder magnesitische Zersetzimgcn aufzufassen sein, wie sic 
in Serpentingebieten so baufig vorkoramen. 

Jedeiifalls feblen dem Serpentin bei Makri aucli anderc Mineralien 
nicht, durch welche sicli Serpentingebiete besonders auszeicbnen, iind 
unter diesen ist in erster Linie das Anftreten von reichen Chronierzen 
zu erwahnen, welche in den Bergen anf der Nordseite des Hafens 
bereits Gelegenheit zu bedeutender Ausbeiite gegeben baben. Erst seit 
den letzten Jahren (seit 1879) wurden diese Erze (wie icb liorte, fur 
die englische Firma Patterson in Smyrna) gewonnen und scbon 
geben jahrlich 6—8 Dampfer von 1000—2000 Tonnen Gebalt mit 
solchen Erzen beladen von Makri ab. ^) Wenn icb recbt unterricbtet bin, 
sind es gerade diese kleinasiatischen Vorkommnisse, welche der be- 
ginnenden Entwicklung imserer bosnischen Cbromrobproduction bei der 
mebr binnenlandischen Lage der bosnischen Serpentine einigermassen 
im Wege steben. 

Ob sich bier bei Makri in den Serpentinen aucb Eisenerze (nament- 
lich Eisenglanz) in so reichlichem Maasse finden, wie dergleichen nacb 
Tschichatscheff in dem vorher kurz erwahnten nbrdlicber gelegenen 
Serpentingebiet bei Kborzum vorkommen, weil sie nacb demselben Autor 
das Material ftir das im Alterthum bertibmte Eisen von Cybira geliefert 
baben kbnnten, vermag icb nicht anzugeben. Bei der vorzliglichen Lage 
des Platzes wurden aucb solcbe Erze mit Vortheil abgebaut werden 
konnen und batten nicht notbig, das Schicksal derjenigen von Kborzum 
zu tbeilen, die heute vollig unbeniitzt bleiben. 

Herr C. v. John batte die Giite, die Analyse einer Probe 
des Chromeisensteines von Makri auszufitbren. Der letztere entbalt 

jr 

demnach: 

Chromoxyd. 60*23 Percent 
Thonerde.10*50 „ 
Eisenoxydul .16*47 „ 
Magnesia.13*23 „ 

Summa . . . 100*43 Percent 

Daraus ergibt sich die vorzligliche Qualitat des Erzes. 
Das Eruptivgestein von Makri wiirde nacb der Mittbeilung Job n‘s, 

der aucb davon Proben untersuchte, ein ausserlicb sebr an Serpentin 
erinnernder Pikrit sein, bestebend aus Olivin und Augit, wobei der 
Olivin fast vollstandig in Serpentin verwandelt ist. Icb nannte es, dem 
Vorgange der frliberen Autoren folgend, allerdings noch Serpentin. Es 
zeigt sowohl makroskopisch, als mikroskopiscb eine Ausbildung, welche 
mit der der spater zu erwahnenden Pikrite der Chimaera im ostlicben 
Lykien libereinstimmt. Dort sind allerdings wieder keine Cbromerze 
bekannt geworden. 

Die beriihmten Felsengraber der antiken Stadt Telmessos, welche 
siidbstlich von Makri in das anstebende Gestein eingebauen sind, be- 

0 Benndorf beziffert in seinem nenesten im Verein mit Niemann heraiis- 
gegebenen Prachtwerk: Reisen in Lykien nnd Karien (Wien 1884, pag. 36) nacb einer 
Mittbeilung des franzosiscben Consuls in Makri den Wertb des Exportes von dortigen 
Cbromerzen auf jabrlicb 660.000 Fr. 
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finden sich an einem Abhange, der scbon ansschliesslicb aus Kalk be- 
stebt, welcber letzterer auch das Material fiir die zablreichen alten 
Sarkophage geliefert bat, die man in der Xabe von Makri zn Gesicbt 
bekommt. Der Kalkstein ist tbeils bell luid znckerkbrnig, tbeils aber 
auf friscbem Brucbe dunkel gefarbt. Versteinerungen babe icb in dem- 
selben nicbt gefiinden. Desbalb kann auch f ein Alter nicht mit Sicberheit 
ermittelt werden, denn wenn man aucb bisher gewbhnt war, die 
lykiscben Kalkberge als dem Eocan angebbrig zu betracbten, so werden 
wir docb weiterhin seben, dass diese Autfassung keine ausschliesslicb 
berechtigte ist. 

Die Scbicbtung des Kalkes ist an den Stellen, wo icb ibn zii 
seben Gelegenbeit batte, eine sebr undeutlicbe, was den Felsen ein 
grossmassiges Aiisseben gibt. Eben dieser Undeutlicbkeit der Scbicbtung 
wegen Hess sicb aucb das Verhaltniss des Kalkes zum Serpentin bier 
nicbt erkennen. Icb besucbte die westlicb der Innenbucbt gelegene 
Serpentinbalbinsel, weil icb hotfte, von dort nacb Sitden vorscbreitend, 
an der Grenze gegen den Kalk einigen Aufscbluss liber das Lagerungs- 
verbaltniss zu erbalten. Indessen war dieser Versucb erfolglos. Docb ist 
dies die einzige Stelle in der nacbsten Umgebung der Stadt, wo man 
erwarten durfte, einen solcben Aufscbluss zu finden. Die Serpentinberge 
nbrdlich von Makri werden, wie scbon bericbtet, von den siidlicb voin 
Hafen und sildcistlicb davon sicb erbebenden Kalkmassen durcb eine 
breite Alluvialebene gescbieden. Tscbichatscbeffs geologiscbe 
Karte von Klein-Asien ist namlicb bier insoferne ungenau, als der Ver- 
fasser an Stelle dieser Alluvialebene einen Streifen von Eocankalk ein- 
zeichnet, was vielleicbt durcb den IJmstand veranlasst wurde, dass die 
geologiscbe Karte Lykiens von Spratt und Forbes, welcbe alle 
Hochgebirgskalke des Landes weiss gelassen bat, aucb diese Alluvial¬ 
ebene nicbt colorirt aufweist, so dass bei Beniltzung der Karte ein 
Missverstandniss leicht entsteben konnte, obscbon derselbe Autor in seinem 
Text (1. c., pag. 419) den sumpfigen Charakter jener von ibm fiir diluvial 
angesprocbenen Ebene selbst bervorbebt. 

Diese sumpfige Bescbaffenbeit bewirkt, nebenbei gesagt, wabrend 
der Sommerszeit die scblecbten Gesundbeitsverbaltnisse des sonst einen 
so wundervollen Aufenthalt bietenden Ortes. Ob und inwieweit der Grad 
dieser Versumpfung ein wecbselnder ist und mit den eigentbiimlicben 
Verbaltnissen der schwankenden Strandlinie bei Makri zusamnienbaugt, 
in Folge etwa der dadurcb berbeigefiibrten zeitweiligen Bescbleunigung 
Oder Verlangsamung des Gefalles der von den Bergen berabkommenden 
Gewasser, will icb nicbt untersuchen. 

Thatsache jedocb ist, dass die Verbaltnisse jener Strandlinie sebr 
merkwiirdige sind und desbalb scbon den meisten der bisberigen Beob- 
achter auffielen. Icb selbst sab in der nacbsten Nabe von Makri alte 
Sarkopbage, die augenscbeinlicb an ibrem urspriinglicben Platze sicb be- 
finden, ganz oder tbeilweise unter Wasser gesetzt; wir batten jedocb leider 
nicbt mebr Zeit, genaue Untersucbungen langs der Kiiste vorzunebmen 
Oder die Tiefe der betreffenden Punkte zu messen. Scbon Charles 
Fellows (Ausflug nacb Kleinasien und Entdeckungen in Lykien, iiber- 
setzt von Zenker, Leipzig, Dyk’scbe Bucbhandlung, das engliscbe 
Original von 1839) hat aber die wicbtigsten der hieriiber zu macbendeu 



[13] Beitrage zur Geologie von Lykien. 295 

Beobaclituiig’en mitgetlieilt. Er sail insbesondere einen zuni Tlieil iin 
Wasser stelieiiden Sarkopliag, welclier bis zu einem Drittel seiner Hblie 
iiber deni Wasser von Bolirinnscheln angebobi’t war , ein Beweis, dass 
das Wasser in der Biiclit von Makri wold seit der Zeit der Erricbtiing 
(ler (meist ziemlicli liolien) Sarkophage gestiegen ist, dass aber dennocb 
der bentige Wasserstand wieder niedriger ist, als er seit liistorisclier 
Zeit sclion einmal war. 

Mit dieser Tliatsaclie, welclie, selbstverstandlicb obne dabei die 
Moglichkeit eigener Bewegnngen des Festlandes anszuscbliessen, zu der 
Annabme eines oscillirenden Seespiegels an dieser Kliste fiihren kann, 
steben anscbeinend niclit scblecbt in Uebereinstimmung die Angaben, 
welche Tscliicbatscbeff (Asie mineure, geologie., T. Ill, pag. 452) 
iiber den Wecbsel der Fauna in den jiingsten Absatzen derselben Kiiste 
geniaclit hat, 'wobei sicli dieser Autor auf die Cntersucbungen von 
Spratt und Forbes beruft. Allein die Wiedergabe dieser Unter- 
suclumgen durcb den russiscben Autor ist keine ganz genaue, und bei 
der Wiclitigkeit, welche in neuerer Zeit die Beobachtungen gewonnen 
haben, welche sich auf die Yeranderlichkeit des Meeresspiegels beziehen, 
scheiut eine Berichtigung in diesein Falle uinsoinehr geboten, als das 
schon ziemlicli selten gewordene Werk von Spratt und Forbes nicht 
Jedermann leicht zuganglich sein dtirfte. 

Die beiden englischen Forscher sprechen (1. c., Vol. II, pag. 197) 
von den Lagunen und Siimpfen, welche an der Grrenze der Alluvial- 
ebene von Makri gegen die Kiiste zu liegen und von den Veranderungen, 
denen dieselben bei leicht verschiebbaren physikalischen Bedingungen 
unterworfen sein kbnnen. Sie meinen, wenn eine solche Lagune durch 
eine Barre gegen das Meer abgesperrt werde, so werde das urspriing- 
lich salzige Wasser derselben allmalig ausgesiisst und mit Siisswasser- 
mollusken bevolkert. In solchen Lagunen findet sich in grosser Menge 
bei Makri das Cerithium inammillatum^ dem sich im Aussussungsfalle 
Vertreter der Gattuugen Neritina, Melania, Melanopsis, Lymnaeus und 
Gy clan zugesellen. Werde die Barriere zerstbrt, so verschwanden in 
Folge des eindringenden Salzwassers die Siisswasserbewohner und uur 
das verschiedenen Graden des Salzgehalts sich anpasseude Cerithium 

bliebe iibrig oder vergesellschafte sich vdeder mit marinen Arten. 
Wiirden nun diese Yorgange complicirt durch alternirende Hebuugen 
und Senkungen des Kiistenstrichs, so kbnnte es geschehen, dass bei 
einer Hebiing des Landes alle Schalthiere untergingen, bei einer 
Senkung indessen auch das Cerithium von dem Platze, den es einnahm, 
verschwande, weil auch eine unbetrachtliche Yergrbsseruug der Wasser- 
tiefe diesem specifischen Kiistenbewohner abtraglich sei, trotz seiner 
sonstigen Gleichgiltigkeit gegen den Salzgehalt seiner Umgebung. An 
Stelle desselben wiirden andere Meeresorganismen treten. Eine neue 
Erhebung jedoch werde neue biologische Bedingungen schaifen und 
(wohl vorausgesetzt, dass sie den betreffenden Platz nicht wieder ganz 
aufs Trockene bringt) im Stande sein, dem an geeigneten Stellen der 
Nachbarschaft sich erhalten habenden Cerithium Gelegenheit zu neuer 
Ansiedlung zu bieten. Solche Yeranderungen, fahren die Yerfasser fort, 
hatten aber bei Makri wahrend der historischen Zeit stattgefunden und 
„ein Durchscbnitt der Ebene wiirde zweifellos manche Abwechslungen 
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von marinen^ brakisclien nnd Susswassersclnchten aufweisen, ahulicli 
denen, iiber welcbe wir soeben nachgedacht haben“. (A section 
of the plain would doubtless show many alternations of marine, brakish 
and freshwater strata, similar to those upon which we have been 
speculating.) 

Es handelt sicli also bier um eine geistreiche und wabrscbeinlicb 
ganz bereclitigte Vermutbung, aber docbnur um eine solclie. Die englischen 
Autoren geben eben von der auf anderem Wege (durcli die friiher er- 
wabnten Beobacbtungen von Fellows) gewonnenen Annabme der 
Veranderlichkeit der Strandlinie aus und denken sicb darauf im Geiste 
die Veranderungen aus, welcbe durcli solclie Vorgange in den biologi- 
schen Verlialtnissen der Grenzregion zwisclien Meer und Land liervor- 
gerufen werden durften, allein es ist ein Missverstandniss Tscliicliat- 
sclieffs, die Reilienfolge zwisclien Voraussetzung und Scliluss unizu- 
keliren und zu behaupten: „Ce sont des indices de ce genre, qui selon 
MM. Spratt et Forbes demontrent, que les regions littorales de la 
bale de Makri subissent alternativement des mouvements de depression 
et d’ininiersion“, ebenso wie es ein Missverstandniss ist, von einein 
„fossilen oder subfossilen“ Vorkommen des Geritliium mamillatum bei 
Makri zu reden, denn der Durclisclinitt durcli die Ablagerimgen der 
Ebene bei Makri ist eben weder spater von Tscbicliatsclieff, iiocb 
vorlier von Spratt und Forbes wirklicli gemacbt worden Es handelt 
sicli um Dinge, die, wie die Letzteren sicb ausdriicken „not unworthy 
of our earnest inquirydie aber eben desbalb nocb keineswegs siclier- 
gestellt sind. Es ist aber nicbt zulassig, blosse Scblusse, die auf einer 
angenomnienen Voraussetzung aufgebaut sind, als Beweise fiir die 
aprioristiscbe Voraussetzung zu nebmen, ein Febler, fiir den S p r a 11 
und Forbes aucli niclit verantwortlicli sind. 

Adalia. 

Selten wire! deni Reisenden, selbst wenn er grosse Tlieile des 
Orients durcbwandert, ein anzielienderes Bild geboten, als dasjenige, 
welches sicb ilim an einein liellen Friililingstage auf der Rliede von 
Adalia darstellt. Links im Westen die wildgezackten, dicht an’s Meer 
berantretenden Berge der lykiseben Halbinsel, reclits im Osten die 
ruliigeren Kamine des pisidiseben Taurus, alle diese Berge in ilireii 
lidlieren Tlieilen mit leuclitenden Sclineefeldern bedeckt, und endlicli 
zwisclien diesen versebiedenartig gestalteten Seitencoulissen des Hinter- 
grundes vorne die steil gegen das Meer abfallenden Ufer der panipby- 
liscben Ebene durcli zablreicbe, jab in das Meer sttirzende AVasserfalle 
unterbroeben und uberragt von den maleriscben Mauern und Zinnen 
einer Festung mittelalterlicben Styls, von scblanken tilrkiscben Minarets 
und den Hausergruppen einer ansebnlicben, inmitten der iippigsten 
Gartenvegetation gelegenen Stadt: das ist der Anblick von Adalia. 

Obwolil im Sinne der alten Geograpbie nicbt mebr zu Lykien 
geborig, brauebt dieser Punkt bei einer Bescbreibiing der lykiseben 
Halbinsel, an deren Nordostende er liegt, um so weniger itbergangen 
zu werden, als der grosste Tbeil des alten Lykien iiacli der beutigen 
politiseben Eintbeilung Kleinasiens zuiii Pascbalik von Adalia gebort. 
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Der Zweck unserer Reise liierlier l)estand dcnn aucli vornelniilicli dariii, 
dem Pascha imsere Aiifwartiing zii iiiaclien mid seine moralisclie Pnter- 
stutzung' fiir imsere Expedition zii erbitten. 

Der Kiistenstricli bei Aclalia imd. die Ebene nbrdlicli dieser Stadt 
weisen die grbssten and ansgedelmtesten Kalktufflager aiif, welclie wabr- 
scheinlich, init Ausnalime liuclistens der merkwUrdigen Sinterbildimgen 
bei Maraglia in Persien, in alien Europa ini weiteren Umfange benacb- 
barten Landern yorbanden sind. Selbst die boebinteressanten Tuffab- 
siitze ini Herastbal am Demavend oder die Sinterbildimgen von Pambiik 
Kalessi ini oberen Maeandergebiet ersebeinen geringfiigig im Vergleicb 
zii den abnlicben Ablagerimgen an der Nordseite des pampbyliseben 
Golfes. Das gauze, meist etwa 80 Fuss bobe Steiliifer bei der Stadt 
imd die weite Ebene meilenweit nbrdlicli derselben, besteben, wie sebon 
alle frliberen Beobaebter constatirten, aiis Travertin. Wir bekommen 
aiif diese Weise den nierkwtirdigen Anblick eines jiingeren imd, wie 
binziigeftigt werden darf, in continiiirlicber Bildimg begriffenen Siiss- 
wasserabsatzes, der direct an das offene Meer grenzt. 

Niir an einer Stelle (leider wird niebt gesagt, an welcber) fanden 
Spratt mid Forbes (Vol. II, pag. 188) eine abweicbende Bildimg 
imterbalb des Kalktiiffes diebt an der Kliste. In der Kobe von 8 Fuss 
war dort ein mergeliger Sandstein entblbsst, „der sebr das Aiisseben 
einer tertiaren Ablagerimg batte imd der eine imgestbrte marine Tertiar- 
sebiebt sein moebte^ ilber welcber die grosse Masse des Travertin liegt“. 
Fiir die marine Natiir dieser Ablagerimg aber konnten die beiden 
Aiitoren keinen tbatsacblicben Beweis anflibren, ebenso wie scbliesslicb 
aiicli das tertiare Alter dieser Sebiebt docb niir vermiitbimgsweise aii- 
genommen wiirde. Vergleicbt man bierbei aber die freilicb etwas allzii 
allgemein gebaltene Scbilderimg, welclie Tsebiebatsebeff (Asie 
mineiire, geologie, T. Ill, pag. 208 mid 209) von den Slisswasser- 
bildimgen der pampb}discben Ebene entworfen bat, so mbclite man 
glaiiben, dass daselbst niir Stisswasserbildimgen qiiartaren Alters vor- 
konmien, zii welcben aiisser den Kalktiiffen aiicb Mergel, inlirbe Sand- 
steine imd Conglomerate gebbren. Tsebiebatsebeff besebreibt diese 
Bildimgen als ziim Tbeil fossilfiibrend, ziim Tbeil wieder als ganzlicb 
jeder Spur organiseber Reste entbebrend. In der Gegend zwiseben den 
Dbrfern Sewe imd Tasebewer, einige Meilen bstlicli von Adalia, nocb 
jenseits des Eiirymedon, wiircle das recente Oy do stoma Olivieri 
im Verein mit Physa imd Melania in weissen Mergeln gefimden, 
welclie mit miirben Sandsteinen abwecbseln mid welclie sicb sogar 
diircb eine nordbstliclie Scbicbtenneigimg von 50 bis 60 Graden aiis- 
zeiebnen, wabrend diebt bei denselben borizontale, sicb bis ziir Kiiste 
aiisdebnende imd dort von Sanden bedeckte Conglomerate vorkomnien, 
welcbe dieselben Scbnecken aufweisen. Es wird also wabrscbeinlicb, 
dass die von Spratt imd Forbes niebr in der Nabe von Adalia 
beobaebtete Bank von mergeligem Sandstein zii den von Tsebiebat¬ 
sebeff alls der weiteren Umgebimg von Adalia erwalmten Siisswasser- 
bildimgen gebbrt. 

Icb meinerseits fand von organiseben Resten in dem Kalktiitf von 
Adalia selbst niir Pflanzenspiiren imd abnlicb sebeint dies den frliberen 
Beobaebtern ergangen zii sein. Von Bildimgen, die von dem Kalktiiff 
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verscliieden gewesen waren, liabe icli aucli nichts geseben, ausser einem 
scbmalen Streifen mariueu Sandes, der sicb unterhalb der Tuffterrasse 
langs des Ufers westlicb von Adalia (selbstverstandlicli niir als Au- 
lageruug) binziebt. 

Oestlicb der Stadt war die Kliste davon ganz frei. Hier stiirzt 
sicli der in zablreicbe Arme getheilte Kataraktes der Alien (also der 
Wasserfallflnss par excellence) in mebreren pittoresken Wasserfallen, 
zum Tlieil kurz vor seinem Ende noch Mliblen treibend, liber die steile 
Felswand lierunter. Icb zablte 13 soldier iibrigens scbmaler Wasser- 
stiirze im Gesicbtskreis der Rbede von imserem Scbiffe ans. Da das 
Wasser dieses wenige Meilen oberbalb der Stadt entspringenden Flusses 
sell!’ kalkbaltig ist, ebenso wie das der anderen die painpliylisclie 
Ebene dnrcbziebenden kleineren Flilsse, so baben diesem Lbnstande 

/ 

sowobl Spratt und Forbes, als spater Tscbicbatscbeff mit 
Recbt die Bildung des Travertin zugescbrieben. 

Wie bei FlUssen, die soviet Material absetzen, nicbt anders zn 
erwarten ist, treten von Zeit zu Zeit Verscbiebungen der Wasserlaufe 
ein. Ware dies nicbt der Fall, so konnte ja ancb die Travertinterrasse, 
von der wir spracben, keine so annabernd gleicbmassige Oberflacbe 
besitzen. Dies ist aber jedenfalls ancb die Ursacbe davon, dass die 
beiitige Miindimgszone des Kataraktes nicbt zusammenfallt mit den 
nacb S t r a b o’s Angaben westlicber gelegenen Mlindnngsstellen desselben 
Flusses im Altertbum. 

Die Ldsungsfabigkeit der vermutblicb sebr koblensaurebaltigen 
Gewasser dieser Gegend und andererseits die relativ leicbte Ldslicbkeit 
des Kalktuffes bringen die Bildung von Tropfsteinen mit sicb, welcbe 
allentbalben an der Steilkiiste in kleineren oder grdsseren Massen berab- 
bangen. Eine besonders macbtige Partie davon, welcbe die alteren 
Tuffgebilde geradezu iiberkleistert, findet man gieicli westlicb von dem 
kleinen alten Hafen beim Aufstieg zum Hause des Pascba-GouverneurS; 
beziebentlicb zu dem dabinter gelegenen Konak. 

Gelangt man im Korden von Adalia binter den Hausern der Stadt 
in’s Freie ^), so gewabrt man in einiger Entfernung inmitten der Ebene 
die AbstUrze abnlicber Terrassen, wie diejenige, welcbe das Ufer bei 
der Stadt bildet. Aebnlicb scbreiben ancb Spratt und Forbes: 
„At various distances inland, there is a repetition of beigbts, resembling 
tbe line of these cliffs. “ Da wir selbst nicbt die Zeit ilbrig batten, 
um die Bescbaffenbeit dieser inneren Terrassen zu imtersucben, so bat 
icb Herrn Dr. L u s c b a n, der spaterbin bei seinen fortgesetzten Aus- 
flligen in Klein-Asien nocli Gelegenbeit baben sollte, sicb langer in 
Adalia aufzubalten, mir darliber Mittbeilung zu macben. Diese Terrassen 
stellten sicb nun, wie mir Herr L u s c b a n berichtet, als aus demselben 
Tuff bestehend beraus, der bei Adalia vorkommt. Dies Ergebniss scbeiut 
im besten Einklauge zu steben mit den von C. Ritter (Erdkunde, 
19. Theil, Bd. IX, Theil 2 von Asien, pag. 664) reproducirten Angaben 
A. Sell (inborn’s. Es beisst daselbst, dass „die pampbyliscbe Ebene, 
genauer genommen, keine vollstandige Ebene, sondern eine Reibe von 

9 Die friilier erwalmte iippigere Garteiivegetatiou bescliraukt sicli auf das 
Weiclibild der Stadt und die Umgebuug der Miinduugsstelleii des Flusses; die weitere 
Umgebuug der Stadt erscbeiut eiuigermasseu ode uud kalil. 
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Stiifenabsatzen (Schonborn gibt ihrer vier an) bildet, die in ver- 
schiedenen abnebmenden Niveans gegen die Meere.sflacbe zn sehr steil, 
wenn ancli niclit hocli, abfallen, von denen aber die o.stlicbe Hiilfte, 
welclie den Tauriisbergen nocli zimachst liegt, gegen den Aksn durcli 
mehrere breite und tiefe, in die Ebene eingeschnittene Thaler dnrch- 
fiircbt ist, die gegen Osten hinziehen und aucli die Wasser dahinwarts 
lenken.“ Der Boden, liber welchen Schonborn beim Durchschreiten 
dieser Stufenabsatze dabinzog, war iiberall ein wie zerfressen erschei- 
nender Kalktnff mit eingescblossenen Pflanzenresten. 

Diese Terrassen sind mm wegen ihrer Aehnlichkeit mit dem Steil- 
abfall der Kilste bei Adalia von besonderem Interesse. Es scheint, dass 
man es da mit einer Eeihe von alten Klistenlinien zii tliun hat, weil 
sich sonst fiir diese Terrainform keine Erklarung bietet. Die Flilsse 
der Ebene, obschon sie die Bildner des Tutfs waren, sind augenscheinlich 
fiir die Herstelliing gerade der Terrassenform nicht verantwortlich zu 
machen, wie einmal aus der zu den Conturen des Golfes concentrischen 
Erstreckimg der betreffenden Steilabfalle und Fodann direct aus den 
Beobachtungen Schonborn’s liber das Einschneiden der Wasserlaufe 
quer in die Terrassen hervorgeht. 

Die Bildung der pamphylischen Ebene bietet im Hinblick auf alle 
die erwahnten Thatsachen ein ziemlich complicirtes Problem dar. Sind 
jene Terrassen alte Klistenlinien, correspondirend dem Steilabsturz der 
heutigen Kiistenlinie, so ist das Meer gleiehsam etappenweise im Laufe 
der quartaren Periode an dieser Kilste zuriickgewichen. Man konnte 
sich ja einbilden (miisste dies aber erst durch specielle Untersuchung 
erweisen), dass der Tuff der landeinwarts gelegenen Terrassen nur eine 
Ueberkrustung alterer mariner Terrassen sei, deren Grundlage auch aus 
alteren Sedimenten bestlinde. Dem widerspricht aber bis auf einen 
gewissen Grad das Einschneiden der Flilsse in die inneren hoheren 
Terrassen, welche schon ihre Tuffdecke erhalten haben miissen, ehe die 
den Tuff absetzenden Flilsse ein tieferes Niveau aufsuchten. Es miissen 
also die inneren Terrassen je einmal den xTnblick der heutigen letzten 
Kiistenterrasse geboten haben, bei welcher die Erhohung durch den 
Tuffabsatz der Wasserlaufe nocli vor sich geht. Es konnen also die 
betreffenden Steilabstiirze nicht durch vorquartare Terrainformen ur- 
spriingiich bedingt sein, wenn auch denkbar ist, dass thatsachlich eine 
terrassirte altere Unterlage bier existirt, welche aber erst durch das 
schrittweise Zuriickweichen des Meeres wahrend der beginnenden 
Ueberkrustung der jeweiligen Abschnitte des trocken gelegten ebenen 
Meeresgrundes geschaffen wurde, die also im Wesen den Tuffterrassen, 
abgesehen von deren spaterer Erhohung, gleichalterig ware. 

Die Mogliclikeit wiederum, dass der Kalktnff der pamphylischen 
Ebene seiner H a u p t m a s s e n a c h bereits vor der Herstellung der 
etwa durch spateres Anschwellen des Meeres hervorgerufenen und dann 
wieder durch Zuriickweichen der See blossgelegten Terrassenformen ge- 
bildet gewesen sei, darf wohl als ausgeschlossen betrachtet werden, 
weil sich sonst entweder auf der Oberflache der tieferen Terrassen 
marine Absatze oder im Hinblick auf die denkbare spatere Ueberkrustung 
derselben innerhalb dieser Terrassen Wechsellagerungen von Kalktnff 
mit marinen Absatzen finden miissten. 

38* 
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Wie aber soli man nun erklaren, class die SlissAvasserschicbten 
bei Adalia direct an das offene Meer grenzen? Insofern diese Hchichten 
heute noch fortwacbsen und insofern im Busen von Adalia jedenfalls 
auch der Absatz mariner Sedimente vor sich gebt, bieten sie allerdings 
ein hilbsches Beispiel fur die Moglicbkeit des Aneinandergrenzens 
ganzlicb beteromesischer isocbroner Bildimgen und ibrer Bildungsraume 
obne jeglicbe Scbeidewand, und man wird von diesem Beispiel viel- 
leicbt einmal aucb eine Nutzanweudung ftir den einen oder anderen 
Fall in der Geologie der alteren Formationen macben diirfen, allein 
andererseits setzt die Bildung der bier besprocbenen macbtigen Kalk- 
tufflager durcb Fllisse docb wenigstens ftir die urspriinglicbe jeweilige 
Basis der einzelnen Terrassen einen festlandiscben Boden voraus; denn 
wenn aucb nicbt auszuscbliessen ist, class die anwacbsenclen Kalktuffe 
nicbt bios den Boden der jeweilig untersten Terrasse erbcibt baben, 
sonclern aucb stellenweise langs der Steilabstiirze seewarts vorgedrungen 
sind, so dilrfte docb dieses, zeitweise Itberdies durcb die Variabilitat der 
Flussmiindungen i) wecbselnde Vordringen immer wieder durcb die zer- 
storende Tbatigkeit der Brandling aufgeboben worden sein. 

Jener festlandiscbe Boden ist aber langs der beutigen Kltste nicbt 
sicbtbar. Wie scbon gesagt, grenzt der Kalktuff grossentbeils unmittelbar 
an den Meeresspiegel, und was den einen von S p r a 11 und Forbes 
bescbriebenen Punkt der Kliste anlangt, wo unter dem Tutf ein Mergel 
berauskommt, so scbien es uns bei clem Feblen aller Beweise ftir die 
marine Natur desselben und im Hinblick auf die fritber erwabnten Mit- 
tbeilungen Tscbicbatscbeff’s wabrscbeinlicb, class clieser Mergel 
aucb nur ein Slisswasserabsatz sei. Jedenfalls ist ferner der Ablagerungs- 
raum der sicberen, von Tscbicbatscbeff bescbriebenen, und aus 
Sandsteinen, Conglomeraten und Mergeln bestebenden Siisswasserabsatze, 
welclie ausser unserem Kalktuff an der Zusammensetzung der pampbv- 
liscben Ebene tbeilnebmen, gegen das beutige Meer in keiner Weise 
durcb eine Barriere abgegrenzt, und ftir derartige Absatze wlirde man 
eine einstige Absperrung gegen die offene See docb gern annebmen 
Avollen, mag dies aucb fiir den Kalktuff selbst nicbt noting sein. Hier 
beginnen die Scbwierigkeiten fiir das Verstandniss der pampbyliscben 
Ebene. 

Nimmt man an, class vielleicbt im Einklang mit dem relativen 
Steigen des Meeresspiegels bei Makri und anderen Punkten der lykiscben 
Kiiste, in jtlngster Zeit aucb im Busen von Adalia eine Erbdbung der 
Strandlinie stattgefunden babe, so komite die einstige festlandiscbe Basis 
ftir den Kalktuff und die anderen Susswasserabsatze allerdings verdeckt 
worden sein. Diese Verscbiebung der Strandlinie ware ZAvar dem Sinne, 
obscbon nicbt clem Betrage nacb entgegengesetzt den Vorgangen, Avelcbe 
bei der Bildung der Tuflfterrassen betbeiligt waren, immerbin aber ist 

0 Da Strabo wie gesagt den Kataraktes westlicli von Adalia in’s Meer gelien 
lasst, wahrend dieser Elnss hente melir ostwarts der Stadt mit seinen Wasserfallen 
miindet, so konnte diese Variabilitat aneli als Mstoriscli erwiesen gelten. Docb be- 
zeichnet Hirscbfeld (Zeitscbr. d. Ges, fiir Erdk., Berlin 1879, pag. 281) die Angabe 
Strabo’s als einen Irrthnm. Sei dem wie ihm wolle , die Anwesenbeit des Tnffes 
allein geniigt, nm darzutbnn, dass die tiilfabsetzenden Gewasser einst ancb westlicb 
der Stadt tbatig waren, mag diese Zeit aucb nocb vor Strabo datiren. 
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sie nicht unwahrscheinlich. Damit wird aber nur das Auftreten des 
Tuffs im heutigen Meeresniveau erklart, wahrend man bezu^^licdi der 
Ubrigen Susswasserbildungen fast geneigt sein moclite, im 8inne der 
bekannten Ansicliten Neumayr’s liber das jngendlicbe Alter des bst- 
liclien Mittelmeeres das Yerscliwinden einer nocb wahrend der Diluvial- 
zeit bestanden habenden festlandischen Masse in der Gegend des heutigen 
Golfs von Adalia voranszusetzen. Die von Tschichatscheff be- 
schriebenen grossen Stbrimgen eines Tlieils jener qiiartaren SussAvasser- 
schichten Avlirden sich mit dieser Voraussetznng nicht schlecht vertragen. 
Doch gehbren erneute, znm Theil vielleicht diircli Bohrungen zn unter- 
stiitzende imd deshalb sehr kostspielige Untersiichungen dazii, ehe man 
ein Thatsachenmaterial ziisammenbringt, das geeignet Avare, die gestellten 
Fragen zu beantAvorten. 

Ich meinerseits muss mich begntigen, das bisher A^ernachlassigte 
Problem, welches die pamphylische Ebene zu bieten scheint, der Auf- 
merksamkeit spaterer Forscher zu empfehlen. 

Die Gegend zwischen der Siidkuste Lykiens und dem Dembre-Flnss. 

Die Kttstengegend von KekoAva liegt etAva in der Mitte des Stld- 
raudes von Lykien. Der marine Canal, Avelcher sich hier zwischen dem 
Festlande und der langgestreckten Insel KekoAva (dem alten Dolichiste) 
erstreckt, ist ziemlich schmal und beiderseits von ziemlich schroff an- 
steigenden Kalkfelsen eingefasst. Dock erhebt sick das Gebirge der 
Insel bei Weitem nickt so koch wie die festlandiscken Massen und 
diirfte die absolute Erhebung der kocksten Punkte der Insel nicht 
300 Fuss itbersteigen. Von dem Canal oder Amn dem gegentlberliegen- 
den Festlande aus geAvahrt man sehr deutlick die bankige Schichtung 
der die Insel zusammensetzenden Kalkmassen. Diese Banke sind langs 
ihres Streichens aufgeschlossen, Avelckes in Stunde 4^/2 bis 5 an- 
genommen werden kann. Die Horizontalitat der Sckickten, wie sie sich 
vom Canal aus prasentirt, ist nur eine sckeinbare in Folge des Auf- 
schlusses im Streicken, wahrend das Fallen der Schichten seeAA^arts, das 
ist sudsllddstlich, stattfindet. Diese Art des Aufbaues ist augensckeinlick 
analog derjenigen, die man auf der westlicher gelegenen Insel Casteloryzo 
Avahrzunekmen glaubt, denn obAvohl die ausseren Umrisse der letzt- 
genannten Insel nicht mit den durck das Sckicktenstreicken bestimmten 
Umrissen der Insel KekoAva in Parallele zu bringen sind, so glaubte 
ich dock soAvohl beim Vorliberfakren, als namentlick von geeigneten 
Punkten des Festlandes aus ein ahnliches sudostlickes Fallen der Kalk- 
schichten auf Casteloryzo Avakrzunehmen. 

Der Kalk der Insel Kekowa ist durck das kautige Vorkommen 
von Nummuliten ausgezeichnet. Es wurde diese Ermittelung moglich, 
da unser Sckiff eine Zeit lang taglick ein Boot dorthin sandte, um 
Trinkwasser einzunehmen. Doch will ick im Vorbeigehen erwahnen, 
dass die betreffende, anscheinend aus sehr alter Zeit stammende Cisterne 
schon gegen Ende Mai wieder wasserleer Avurde, so dass der „ Taurus“ 
genothigt AAUirde, Amn Aveiterker (von der Mlindung des Finekaflusses) 
seinen Wasserbedarf zu decken. Daraus mag die Wasserarmuth dieser 
heute unbewohnten, nur von Hirten besuchten Insel zur Geniige heiwor- 
geken, ein Verkalten, Avas insofern Beachtung verdient, als die 
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Besiedelung der Insel im Altertlium anf damals weniger iingiinstige Ver- 
haltnisse hinzmveisen sdieint. Die Ruinen von hvzantinischen Kirclien 
in dieser Gegend, von denen eine auf der Insel selbst steht, beweisen 
sogar, dass nocb walirend der altchristliclien Zeit bier ein regeres Leben 
geherrscbt bat. Docb kann kiinstlicbe Xaclibilfe an dieser Stelle so 
gnt wie anderwarts im Altertbnm den schwer bewohnbaren Raum 
menscbenmoglicb gemacbt haben. So bericbtet aucb schon Beaufort, 
dass beinabe jedes Hans der Insel seine eigene Cisterne gebabt babe. 

Am nordwestlicben Ende der Jali-Bai tritt iibrigens, wie icb im 
Voriibergeben bemerken will, eine anscbeinend ziemlicb macbtige Siiss- 
wasserquelle bervor. Der Anstritt derselben erfolgt aber unter dem 
Niveau des Meeresspiegels, weun aucb in grosser Nabe der Kliste, so 
dass das betretfende Wasser zu sebr mit Salzwasser gemiscbt wird, urn 
obne Abdammung oder Absperrung der bewussten Localitat in grbsserer 
Menge verwendbar zu werden. Mit einem Krug kann man jedocb in 
nacbster Nabe der Ausbrucbsstelle ganz trinkbares Wasser scbopfen. Das 
Hervortreten slisser Quellen unter dem Meeresniveau gebort zu den an 
den Klisten verkarsteter Kalkgebirge bekanntlicb nicbt seltenen Er- 
scheinungen. Man sollte vermuthen dllrfen, dass im Altertbum vor dem 
relative!! Steigen des Meeresspiegels in diesen Gegenden die bier er- 
Avabnte Quelle ibren Ausfluss liber dem Niveau des Meeres gebabt babe. 
Docb scbeint dieser Umstand von den damaligen Bewobnern des Landes 
nicbt besonders ausgenlitzt worden zu sein, da sicb gerade bier in 
nacbster Nabe Reste antiker Hauser nicbt befinden. Heute steben bier 
einige tUrkiscbe Hlitten, und ein unternebmender Griecbe aus Casteloryzo 
liatte wabrend der Dauer der Expedition an dieser Stelle sogar ein 
etwas primitives Katfeebaus improvisirt, da der Verkebr zwiscben dem 
Lager in Gjolbascbi und dem in der Jali-Bai verankerten Kriegsscbiff 
fill* den Landweg bier seinen Ausgangspunkt batte. 

Die kleineren Inseln und Klippen, welcbe nordbstlicb von der 
Kekowa-Insel die Jali-Bucbt von dem Andraki-Golf scbeiden, besteben 
aus demselben eocanen Kalke;, wie die Kekowa-Insel. Der Kalk setzt 
aucb die felsigen Untiefen zusammen, welcbe bie und da in der Jali- 
Bai auftreten, so dass der ganze Meeresgrimd dieses Gebietes als von 
Nummulitenkalk gebildet angenommen werden kann. Die grbssere dieser 
der Jali-Bai vorliegenden Inseln, Assarluadar genannt, besitzt auf ibrer 
Siidostseite eine geraumige Grotte im Niveau des Meeresspiegels. Man 
kann mit dem Boot ein Stuck weit in diese Grotte bineinfabren. 

Die felsige Kliste des Festlandes bei dem von Oliven- und Feigen- 
baumen bescbatteten Dorfe Kekowa, auf welcber sicb die Mauern und 
Zinnen einer mittelalterlicben Festung, maleriscb von vereinzelten Palmen 
llberragt, erbeben, bestebt aus einem zumeist weisslicb-grauen, dicbten 
Kalkstein, der bier von geradezu zabllosen Nummuliten durcbscbwarmt 
wird. Derselbe bat aucb das Material fill* die znni Tbeil riesigen 
Sarkopbage geliefert, welcbe die Gebange dieser Kliste allentbalben be- 
decken und bier wie anderwarts an den Stellen, wo sie luiubger vor- 
kommen, ein so merkwllrdiges Element der lykiscben Landscbaft bilden. 

Die biesigen Nummuliten gelibren zumeist einer flacben, sebr 
grossen Form an, deren Scbeibe bis 50 Millimeter im Durcbmesser be¬ 
sitzt, und die icb zu N. sptra stellen muss. Das Auftreten so gTOSser 

I 
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Nummiiliten spriclit bekanntlicli fiir etwas iilteres Eocan. Eine anderc 
stellenweise vertretene kleinere Eorni gcliort walirscheiidicli zu iV. 
R a m on di. 

Die Gegend liier um den Canal von Kekowa lierum ist eine der 
merkwiirdig’sten fur das Studium der Verschiebiingen des Meeresspieg’els an 
der lykischen Kllste. In die felsigen Ufer daselbst sind, wie Benndorf 
in seinem neuesten grbsseren Bericlit (1. c., pag*. 28) sclion erwalint bat, mebr- 
facb gTosse kastenartige Vertiefiingen eingearbeitet, die der genannte Ge- 
lelirte anfanglicb geneigt war, fiir Ueberreste von Schiffsbausern zu balten. 
„Sie wiederholen sicli aber zu liaufig auch auf alien Seiten der Kekowa- 
insel, wie an den Inseln und Gestaden der Jali-Bai, und zwar iiberall 
untermischt init anderartigen Felsabarbeitungen, so class man wold nur 
Steinbruclisstellen darin erkennen kann“, eine Ansicbt, der icli vbllig 
beipflicbte. An der Bucbt von Tristoma kann man alinlicbe Aus- 
arbeitungen wabrnehmen. Diese alten Steinbriiclie sind nun entweder 
unmittelbar tiber dem Wasserspiegel oder sogar mit ilirer Basis unter den 
letzteren binabreichend wabrzunebmen. Audi siebt man in der Nalie der 
beutigen Ortscbaft Kekowa einen Sarkopbag mitten im Wasser steben. 
Auf der Insel Kekowa wiederum fiibren von den antiken Wobnungen 
vielfacb in die Felsen gebauene Treppen abwarts, und die untersten 
drei oder vier Stufen dieser Treppen sab scbon Beaufort an ver- 
scbiedenen Stellen unter Wasser gesetzt.. Es wiederbolen sicb also in 
dieser Region die Verbaltnisse, welcbe wir scbon bei Makri keniien 
gelernt haben. 

Die Vermiithung, welcbe ein einzelner, verbaltnissmassig kurz an 
solch’ einem Orte verweilender Beobacbter leicht haben konnte, es seien 
jene Erscbeinungen vielleicbt durcb Winde bedingt, welcbe, durcb liingere 
Zeit gegen die Kilste zu gericbtet, eine Aufstauung des Meeres bewirkten; 
eine Vermutbung; wie sie Beaufort aucb gemacbt bat, konnte nattir- 
licb nicbt sticbbaltig bleiben, wenn jeder folgende Reisende dieselbe 
Beobacbtung macbte, eventuell sogar bei entgegengesetzten Windver- 
baltnissen, wie denn z. B. Ross die Inundirung jener Punkte ebenfalls 
constatirte, trotzdem er diese Gegend bei Nordwind, also bei einer einen 
niedrigen Wasserstand fiir diese Kliste bedingencten Veranlassung be- 
sucbte (vergl. Ritter, 19. Tbeil, pag. 946). 

Der Nummulitenkalk von Kekowa setzt aucb westlicb von diesem 
Orte die Umgebungen der Bucbt von Tristoma zusammen, wo ebenfalls 
Nummuliten gefunden warden. 

Hinter der Einfabrt in den inneren (nbrdlicben) Tbeil dieser Bucbt 
bemerkte icb deutlicb ein siidlicbes Einfallen der Kalkbanke, welcbe 
Fallricbtnng also mit derjenigen auf der Insel Kekowa nocb iiberein- 
stimmt. Dagegen beobacbtete icb bstlich vom Dorfe Kekowa an einer Stelle 
der Nordseite des Canals deutlicb ein nbrdlicbes Fallen Damit gewinnt 
man fiir den Aufbau der Kalkmassen beiderseits des Canals das Bild 
eines Scbichtensattels und die Vorstellung, dass die Ricbtung des Canals 
nicbt durcbwegs vollstandig mit dem Streicben der ibn umgebenden 
Bildungen zusammenfallt, aber docb die Axe jenes Sattels unter einem 
nicbt allzu grossen Winkel scbneidet. 

Jenseits der Kobe, auf welcber Kekow^a erbaut ist, verlaiift parallel 
damit eine Terraindepression, die ungefabr ein Langenthal vorstellt. In 
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ihrem westliclieii Tlieil verflacht sich diese Depression vollstandig imd 
ist daselbst dnrch das Auftreten von smnpfigen, im Friihjahr sogar von 
seeartigen Wasseransammlungen ansgezeiclmet. In ihrem ostlichen, nach 
der Jali-Bai ausmiindenden Theile wird der Untergrund dieses Langen- 
tliales indessen steinig und imeben. 

Der Nordrand der Jali-Bai wird zimaclist wiederum von einein 
niedrigeren, nicht breiten Kalkzuge bestimmt, der sicli — ohne freilicli 
einen scbon aiisgesprochenen Kammcharakter zu besitzen — bis gegen 
den Nordrand der Bucht von Tristoma liinzieht. Erst hinter diesem Zuge 
steigt ein maclitiger Steilrand empor, derselbe, der in einer gewissen 
Entfernung von der Ktiste, z. B. von einer der Klippen im Stiden der 
Jali-Bai aus gesehen, die Conturen des Kllstengebirges hauptsachlicli 
bestimmt. Der vorher genannte Kalkzug ist von der Basis dieses hblieren 
Steilrandes nnr nnvollkommen und nicht dnrch eine deutlich zusammen- 
hangende Depression, sondern mehr dnrch einige rings geschlossene 
kleine Kessel geschieden. 

Der genannte Steilrand, an welchem in vielfachen knrzen Krhm- 
mnngen von der Ansiedlung Kapakly ans ein Weg nach der Hbhe 
filhrt, bildet den Absturz eines Plateaus, anf welchem das Dorf Henran 
liegt. Noch immer haben wir bier einen Nnmmnlitenkalk vor uns. Sogar 
an dem Gesteine der Felsengraber, 'welche die Umgebung von Henran 
schmlicken, lassen sich die Answitternngen der betreffenden Schalen 
allenthalben wahrnehmen. Es sind indessen bier znmeist kleinere Forme n. 
Dergleichen sah ich anch schon am Steilabsturz des Plateaus nnterhalb 
Henran, wo ich am oberen Theil dieses Weges anch das Yorkommen 
von Korallen sowie von kleineren Gangen eines blanlichen Hornsteines 
im Kalk constatirte. 

Jenseits der Plateanterrasse von Henran, welche in der Nahe des 
Dorfes anch das Yorkommen einer rings geschlossenen, mit rbthlich 
brauner Erde erfnllten Yertiefung aufweist, beginnt am weiteren Wege 
nach Gjbl-Baschi, nachdem man eine wenig tiefe Schlncht passirt hat, 
ein neuer Anstieg. Ich land bier wieder Nummuliten und nnter Anderem 
anch die grosse Form des NummuUtes exponens. Das Streichen der 
Schichten war bisher noch immer ein annahernd ostwestliches. Nnr an 
einer Stelle, nordbstlich von Henran, beobachtete ich als vereinzelte 
Unregelmassigkeit ein mehr nordwest-slidbstliches Schichtenstreichen. 

Dieser neue Anstieg nbrdlich Henran ftihrt in ein bezllglich seiner 
Einzelheiten nnregelmassig gestaltetes, von mehreren, rings geschlossenen 
Thalbecken unterbrochenes Hligelgebiet, welches indessen im Grossen, 
von einem dominirenden Hohenpnnkte aus betrachtet, immer noch Platean- 
charakter aufweist. Bei Nasif, schon in der Nahe von Gjbl-Baschi, etwa 
2/4 Stunden nnterhalb des Monuments von Gjbl-Baschi, fand ich wieder 
Nummuliten, meist kleinere oder mittelgrosse Formen. 

Die Gegend bier ist zwar nirgends dicht bewachsen, und es tritt 
allenthalben ein Gewirr maclitiger lichter Kalkblbcke nnter der diesen 
Kiistenstrich charakterisirenden Yegetation von Stranchern und niedrigen 
Baumen hervor, bisweilen vereinigen sich aber die letzteren, nnter 
denen der Erdbeerbanm (Arbutus) mit seiner rothen Rinde, eine Art von 
Styraxy sowie in einigen tiefer gelegenen Schlnchten anch der Lorbeer 
anffieleu, zn etwas dichteren Bestanden, wie denn derartiges Gebilsch 
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aiicli den Zugang zu der kiinstleriscli gesclimiickten inerkwiirdigen 
Grabstiitte oberlialb Gjol-Baschi etwas erscliwerte. 

Dieses Monument von Gjbl-Basclii, welches den eigentlicheu Ziel- 
pniikt der archaologisclien Expedition bildete nnd welches in den bis- 
herigen Mittheilungen dariiber gewbhnlich als das Heroon von Gjbl- 
Baschi oder Tiysa^) bezeichnet wiirde, war anf der Spitze cines Berges 
errichtet worden, welcher den hochsten Pnnkt der Gegend zwischen 
deni nnteren Deinbre-Thal nnd der Kiiste bildet nnd anf die inngebende 
Plateaiilandschaft gleichsam anfgesetzt erscheint. 

Die Kalke zeigen hier noch immer eine ahnliche Beschaffenheit 
wie bei Kekowa, nur sind sie stellenweise weisser nnd koruiger nnd ent- 
halten schbne Stnfeu von Kalkspath. Xnminnliten scheinen dafiir selten zu 
sein. Bei den Arbeiten, die zur Herstellnng eines Weges von der Spitze 
cles Berges herab ausgefiihrt warden nnd welche frische Anfschllisse her- 
stelltCD, batten sich dergleichen finden miisseu, wenn diese Foraminiferen 
in einiger Hanfigkeit hier vorhanden waren. Doch gelang es immerhin, 
noch einen grossen, angenscheinlich zn N. sjpira gehbrigen Nnmmnliten 
anf der Spitze des Berges beim Heroon anfznlesen. Ueberhanpt ist hier 
die etwas weniger dichte Beschaffenheit des Kalks der Erhaltnug orga- 
uischer Kbrper minder gilnstig gewesen. Einige Schalenreste, die bei 
nnserem Lagerplatz gelegentlich von Abgrabnugen gefnnden warden, 
liessen eine nahere Bestimmnug nicht zn. Der Steiukern eines grbsseren 
Gastropoden, Yermnthlich znr Gattnug Turritella gehbrig, der oberhalb 
Schakal Raj at, bstlich Tom Rninenberge von Gjol-Baschi vorkam, konnte 
ebeufalls nicht weiter bestimmt werden. 

Da das Gesteinsmaterial in der Umgebnng des Heroon anch nnsere 
Archaologen interessirte, so babe ich schon gleich nach der Riickkehr 
der Expedition Herrn Professor Benndorf fiir seinen vorlantigen Be- 
richt eine Mittheilnug liber dasselbe znr Verfitgnng gestellt. Ich wieder- 
hole hier das Wesentlichste darans. 

Die meist etwas znckerkbrnige Beschaffenheit des weisslichen 
Kalksteines in Gjol-Baschi bringt diesen Kalkstein jedenfalls einem echteu 
Marmor naher, als man dies bei einem eocanen Kalk erwarteu konnte. 
Das Znritcktreten der Yersteinernngeii nnd iusbesondere der Nnmmnliten 
gerade in dieser Gegend erscheint fiir die Yerwendbarkeit des Gesteines 
zn Scnlptnrzwecken ebenfalls von einiger Bedentnng, insoferne, als die 
Art der Yer^vitternng der natiirlichen oder kiinstlich hergestellteu Ge- 
steinsoberflachen je nach dem Yorhandensein oder Fehlen solcher Yer- 
steinernngseinschliisse eine etwas andere wird. Das Fehlen solcher 
Einschliisse bedingt bekanntlich oft eine relativ etwas grossere Gleich- 
massigkeit in der Beschaffenheit des Gesteines nnd demgemass darf 
die Seltenheit der Nnmmnliten im Kalk von Gjol-Baschi als ein fiir die 
Yerwendbarkeit desselben nicht nngiinstiger Umstand anfgefasst werden. 

Yiel nachtheiliger freilich, als es die zahlreichere Anwesenheit 
von Nnmmnliten in dem besprochenen Kalk sein wiirde, erscheint be- 
ziiglich der klinstlerischen Behandlnug desselben eine andere Eigenschaft 
des betreffenden Gesteins, welche leider viel gleichmassiger iiber alle 
Gebiete seines Anftretens verbreitet ist, als die Yertheilnug der Yer- 
steiuernngen. 

0 Trysa ist der walirsclieiuliclie autike Name dieser Statte. 

Jalirbucli der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (Emil Tietze.) 39 



306 Emil Tietze. [24] 

Der eocane Kalk dieser Gegeiid zeigt sicli namlicli fast iiberall 
von kleiuen Hoklramnen, sogenannten Drnseuraumen durciisetzt, welche 
auf den Bruchflachen des Gesteins als Locker erscheinen, und die, so 
unbedentend sie aucb in der Regel sein inogen, einer Bearbeitnng der 
betretfenden Bldcke durcb Kiinstlerband einige 8cbwierigkeiten entgegen- 
setzen inogen. 

Der bier gescbilderte Kalkstein, und zwar die bei Gjol-Bascbi 
selbst entwickelte, an Niuninnliten arme Modification desselben bat 
zweifellos das Material zu unserem Denkmal geliefert. Sammtlicbe bei 
der Construction des letzteren verwendeten Blocke, einscbliesslicb der- 
jenigen, auf welcben die Reliefarbeiten zur Darstelluug gelangt sind, 
zeigen init dem Gestein, welcbes die Berge zunacbst Gjol-Bascbi zusainmeu- 
setzt, eine vollige petrograpbiscbe Uebereiustimmung, was vielleicbt 
scbon desbalb nicbt unerwabnt gelassen werden darf^ weil an anderen 
Orten der karamaniscben Kliste unter den Trliinmern der Bauten des 
Altertbums sick stellenweise (z. B. in Form von Saulenfragmenten) Ge- 
steine finden, welcbe, wie gewisse Granite oder Syenite, sicberlicb von 
weitber nacb den einstigen Stadten dieser Gegend gebracbt worden 
sind, uni daselbst zu baulicben Zwecken verwendet zu werden. i) 

Aucb die so liberaus zablreicben alten Sarkopbage der Gegend 
von Gjol-Bascbi, Kekowa nndJa-u besteben, nebenbei beinerkt, abnlicb 
wie das Heroon von Gjol-Bascbi, aus dein in ibrer unmittelbaren Nacbbar- 
scbaft vorkommenden Kalkstein. 

Spuren von Steinbrilcben, aus welcben das Material fur diese Arbeiteu 
bescbafft worden sein kbnnte, wurden aber in einiger Entfernung von der 
Kiiste nicbt mebr aufgefunden, es mag also wabrscbeinlicb sein, dass man 
unter den die benacbbarten Gebirgsabbange bedeckenden Blbcken oder ein- 
zelnen dort bervorragenden Felsen jeweilig eine Auswabl traf, und wenn 
sick diese Auswabl bei der Erricbtung der oft so kolossalen Sarkopbage 
dieser Gegend vornebmlicb nacb der Grbsse der betreffenden Blocke 
ricbten musste, kann wobl fiir die zur Ausfiibrung von bildbaueriscben 
Darstellungen in Aussicbt genommenen Steine aucb eine gewisse Aus¬ 
wabl gemass der Qualitat, beziiglicb der mbglicbst bomogenen Be- 
scbatfenbeit derselben versucbt worden sein. Es bcfinden sick beispiels- 
weise in der Nabe der Stelle, wo das Heroon stand, auf der Kordostseite 
derselben einzelne Felsen, welcbe eine etwas bomogenere Bescbaffenbeit 
als die meisten sonst in der Lmgebung zerstreuten Gesteinsblbcke be- 
sitzen: das beisst, welcbe einen etwas geringeren Grad der stellenweisen 
Diircblocberung durcb kleiue Hoblraume aufweisen, als dies bei vielen 
ibrer Kacbbarn der Fall ist. Icb glaube itberbaupt, dass das Material 

b Icli konnte in Adalia unter den Eesten gewisser der roniisclien Zeit angeliorigen 
Bauwerke dergleiclien Sanlenfragmente wahrnelimen. Nacli den von C. Bitter repro- 
ducirten Mittkeilungen von Ross kaben die Bewolmer der Insel Casteloiyzo fiir den 
Ban einer Kirche 12 grosse Granitsaulen von Mju’a mit grosser Miilie lierbeigeliolt, 
wo also derartige aus fremden Gegeuden importirte Gesteine in Verwendung gewesen 
sein miissen. Desgleicben bericlitet auch G. Hirsclifeld (Zeitscbr. d. Ges. fiir Erd- 
kunde, Berlin 1879, pag 282), dass am Burgberg von Perge am Rande der pamplijdi- 
scben Ebene graue Granitsaulen aufgefunden wurden. Diese Thatsacben sprecben zur 
Geuiige fiir den einstigen Verkelir an diesen Gestaden und fiir einen gewissen Hang zum 
Luxus, der die Bewobner dieser Kiiste, wenigstens in Bezug auf bfteutlicbe Zwecke, 
ausgezeicbnet baben muss. Sie mabnen aber den Geologen zur Yorsicbt bei der etwaigen 
Auffiuduug fremdartiger Gesteiusbrocken in diesen Gegenden. 
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fiir (las Heroon am Gipfcl des detreffendcn Her^’es selljst g’ewonnen 
worden ist, and dass die l)ei der llerstellung’ des ]>auviereckes bei der 
Ebiiung* des Bodens weggeraumten Steine tlieilweise eiue Verwendiiiig 
bei dem Ban der Maueru gefunden liaben. 

Ganz frei von jenen Lucliern liabe icli allerdings bei Gj(jl-13asclii 
keine irgendwie grcissere Gesteinspartie gefunden, and so sind dean 
aacb die za den Reliefs verwendeten Bldcke damit zam Tlieil beliaftet. 

Fiir den Erlialtangszastand der betreffenden Darstellangen liaben 
jene kleinen Hohlraame einen entscliiedenen Nachtheil iin Gefolge 
geliabt, der niclit allein in der darch sie bedingten grdsseren Disposition 
zar Verwitterang an sicb, sondern vornehinlicli in der darcb sie hervor- 
gerafenen Ungleichmassigkeit der Verwitterang gefunden werden dark 

Ob die geschilderte Bescliaffenlieit des Gesteins den Kiinstler 
nidglicherweise. bisweilen zar Anpassang seiner Arbeit an kleine Un- 
ebenheiten der von ilim bebandelten Flacben gendtbigt liaben kann, 
ist eine weitere Frage, welclie aber natitrlicli nar von Kiinstlern oder 
Kanstkennern entscbieden werden kann. Hier kann wolil nar die 
Mdgliclikeit einer daraaf beziiglicben Discussion angedeatet werden. 

Wenn dem Gesagten nacli das bei der Erricbtang des Heroon 
beniitzte Gesteinsmaterial (obscbon fiir Baazwecke vorzitglicb) fiir bild- 
baaeriscbe Tliatigkeit nicbt anbedingt als vortbeilbaft bezeicbnet werden 
darf, so mass dock andererseits binzagefiigt werden, dass weit and 
breit in dem betreffenden Theil von Lykien ein besseres dafiir nicbt 
aafzafinden gewesen ware, wie nacb der bei der geologiscben Bereisang 
des Landes gewonnenen Uebersicbt getrost beliaaptet werden kann. 
Sind aber Unzakdmmliclikeiten oder besondere Scliwierigkeiten in dem 
verfiigbaren Material za iiberwinden gewesen, dann kann deren gliick- 
licbe Besiegang bei Beartbeilang des Kanstwerkes den Kiinstlern and 
der Bewanderang fiir dieselben nar za Gate kommen. 

Das Heroon befand sicb aber nicbt bios beziiglicb der tbeilweisen 
Verwitterang der Reliefs im Zastande einer gewissen Bescbadigang, 
aacb das Baawerk selbst batte, wie kaam anders za erAvarten war, 
A'on dem Zabn der Zeit za leiden gebabt. Die Bescbiidigangen, Avelcben 
dieses Baawerk unterworfen gcAvesen ist, riibrten aber bier sicberlicb 
nicbt, Avie das so A'ielfacb bei anderen Baaten des Altertbams vorkommt, 
daber, dass spiitere Gescblecbter das Baamaterial des Monamentes fiir 
ibre Zwecke beniitzt and dadarcb an der Zerstbrang der Construction 
gearbeitet batten, denn Aver wiirde sicb Avoid einfallen lassen, grbssere 
Baaqaadern von dem Gipfel eines Berges miibsam berabzascbafifen, 
wenn man anderwarts in der Lingebang dieses Berges ganz abnlicbe 
Steine geniigend zar Verfiigang batte. Die betreffenden Bescbadigangen 
riibrten vielmebr bbcbst wabrscbeinlicb von Erderscbiitterangen ber, von 
denen diese Gegend betroffen warde. 

Ebe nocb die Arbeiten zar Abtragang des Heroon begannen, babe 
icb versacbt, diejenigen Beobacbtangen anzastellen , welcbe mbglicber- 
Aveise einen Scblass aaf die Art der seismiscben Stbrimgen gestatten, 
welcbe bier stattgebabt baben diirften, Aveil diese Beobacbtangen sonst 
nie mebr anzastellen gewesen wiiren. Jedenfalls sind die betreffenden 
Tbatsacben in anserem Sinne a ei’Avertbbarer, als die bisAveilen siclit- 
baren Verscbiebangen der Deckel aasgepliinderter Sarkopbage. 

39* 
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Das Heroon bestand, wie der die Expedition begleitende Arcliitekt, 
Professor N i e m a n n, auseinandergesetzt hat (siebe B e n n d o r f s Bericlit, 
pag. 35), ans einem nicbt ganz recbtwinkligen Mauerviereck von 20 bis 
24 Meter Seitenliinge, welches allein von der SUdostseite den Abbang 
berauf znganglicb war. Die Mauern sind aiis grossen Kalksteinqnadern 
aufgeflihrt. Sie baben eine Dicke von einem Meter nnd erbeben sicb 
drei Meter boch liber dem geebneten Boden des Innern, das sie bofartig 
einfrieden. Die Construction der Wande war bochst einfacb, dieselben 
waren zwei Quadern stark obne alle Cementirung, so dass zwei selbst- 
standige aucb in den Lagerfugen nicbt correspondirende Parallelmaiiern 
getrennt beisaminensteben nnd die unbebauenen Innenseiten ibrer 
Steine einander zukebrten, deren geringer Zwiscbenramn mit einigem 
Filllwerk ausgescbllttet war. Oben waren diese Mauern durcb Deck- 
platten abgescblossen, welcbe quer liber die Doppebnauer binllberlagen 
und dabei nacb Aussen etwas vorsprangen. 

Die Slldostseite des Monuments, welcbe zugleicb die Portalseite 
desselben ist, verlief mit dem liergmanniscben Compass gemessen in 
Stunde 152/5, woraus sicb aucb die allgemeine Orientirung der llbrigen 
Mauern annahernd genau ergibt. 

Die Deckplatten der Umfassungsmauern auf dieser Seite waren 
nun nacb innen zu (also nordwestwarts oder nordwarts) verschoben, und 
zwar in der Art, dass die Verscbiebung auf der westlicben Seite dieses 
Mauertractes etwas starker war als auf der Ostseite. Dock gilt diese 
Bemerkung nur fur denjenigen Tbeil der Mauer, welcber sicb uocb 
westlich vom Portal befand. Der bstlicb vom PortaPgelegene Tbeil dieser 
slldbstliclien Mauer war im Allgemeinen viel starker und dabei sebr 
ungleicbmassig zerrllttet. Die einzelnen Deckplatten waren in verscbie- 
denem Grade, obscbon stets in einer nbrdlicben Ricbtung verrllckt, 
welcbe Ungleicbmassigkeit aber wobl auf den Umstand zurllckzufllbren 
ist, dass die Steine verschieden fest lagen. 

Die Nordostseite des Denkmals war am scblecbtesten conservirt. 
Hier waren betracbtlicbe Abstllrze nacb NO. zu erfolgt. Audi zeigte 
sicb die aussere Halfte der Doppebnauer nacb dieser Ricbtung bin 
verrllckt. 

Auf der Nordwestseite, Avelcbe der Seite des Portals gegenllber 
liegt, stand die Innenseite der Doppebnauer noch fast vollstandig da. 
Die der Berglebne zugekehrte Aussenseite batte sicb indessen tbeils 
nordwarts verschoben, tbeils war sie nacb dieser Ricbtung bin auf den 
Bergabbang hinabgestllrzt. Nur gegen die nordlicbe Ecke des Denkmals 
zu batte sicb aucb die Innenbalfte der Doppebnauer ein Avenig ver¬ 
schoben, und zAvar nacb der inneren (Hof-) Seite des Gebaudes zu, also 
in entgegengesetzter Ricbtung Avie die Aussenmauer. Die Deckplatten 
jedocb von diesem Tbeil der Mauer Avaren der ausseren Mauer in deren 
Bewegung gefolgt. Sie verbanden wobl nocb zur Noth die beiden Mauer- 
halften liber dem klaffenden Riss, der dieselben trennte, Avaren aber 
sicbtlich gewissermassen von der ausseren Mauerbalfte gescbleppt AAmrden, 
wahrend sie der inneren Halfte gegenllber sicb viel unabbangiger ver- 
halten batten. 

Auf der Slldwestseite des Baues lebnte sicb die Mauer an an- 
stebenden Eels an, der sogar nocb ein Avenig liber das Niveau der Mauer 
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liervorragte. Diese Seite der Mauer ist so zieiidicli unvcrruckt imd iin- 
bescliadigt gebliel)en. 

Das ist das Beobaclitiing’smaterial, wclcbes sich bezuglicb jenei 
Bescbadigiingen des lieroons sammeln Hess. Wenn sicb aus diesem l>e- 
fimde ein Scbluss auf die Ursacbe der Zerstiirungen gewinnen lasst, so 
gebt derselbe zimachst dahin, dass die l)etreffendeu Bescliadigmigen der 
Construction (icli spreclie nicbt von denen der Reliefs) nnmbglich von 
Menscbenband beiTiibren kbnnen. Wie ware es sonst mbglicli, dass anf 
der Nordwestseite des Denkmals gerade die fiir Menschen so scliwer 
zngangliche Anssenseite der Doppelmaner versclioben worden ware, obne 
dabei die innere zimachst zng*anglicbe Maner in Mitleidenscliaft zn zielien 
Oder wie ware es denkbar, dass anf der Siidostseite die Deckplatten 
nacli innen zn gezogen worden waren, wo man sie beqnemer nach anssen 
zn hatte binabstlirzen kbnnen. Es ist nicbt itberflussig, dies bervorzn- 
lieben, weil die zahlreichen alten Steinsarkophage, welclie die Klisten- 
landscbaft Lykiens scbmlicken, samintlich olme Ansnalime erbrochen ge- 
fnnden wnrden nnd Hires Inbaltes, der nach jeder Richtnng bin batte 
interessiren mlissen, beranbt waren. Es mitssen also natnrlicbe Ereignisse 
gewesen sein, welcbe jene Zerstbrnngen bervorgebracbt baben. Diese 
Ereignisse kbnnen aber der Lage nnd Besebaffenbeit der Oertlicbkeit 
nacb nnr seismiscber Natnr gewesen sein. Berncksicbtigt man die Art 
der Verscbiebnngen der Deckplatten des Heroons, sowie die Ricbtnngen, 
nacb welcben die Manern selbst znm Tbeil versclioben, zuiii Tbeil ein- 
gestlirzt erscbienen, so ergibt sicb , dass der Stoss, welcber die Er- 
scbiitternng des Gebandes bervorbracbte, ini Allgenieinen von Slid nach 
Nord gewirkt baben muss. Nnr die Beobacbtnngen an der nbrdliclien 
Ecke des Heroons kbnnten aiicli eine entgegengesetzte Ricbtnng andenten, 
die vielleicbt einem scbwacberen Rlickscblage der ersten Bewegnng 
entspricbt, wie ja ein derartiges Scbankeln bei Erdbeben nicbt selten 
beobacbtet wnrde. Mbglicli bleibt es librigens, dass die Bescbadignngen 
des Gebandes, so wie sie vorlagen, ancb das Ergebniss mebrerer gleicb- 
artiger sich snmmirender Vorgange gewesen sind. 

Einen Znsanimenbang dieser Vorgange oder dieses Vorganges, 
dessen Zeitpnnkt wolil stets in Dnnkel gebiillt bleiben wird, mit deni 
tektoniscben Anfban der Gegend nacbznweisen, in der Weise, wie man 
das nacb dem Vorgange von Suess bei seismiscben Stbrnngen mit Recbt 
zn tbnn geneigt ist, lialte icb znnacbst nocb flir nnznlassig, deiiii 
leider blieb die bier bei Gjbl-Basclii geniacbte Beobacbtnng ganz ver- 
einzelt, die tektoniscben Linien, von welcben dieser Tbeil Lykiens be- 
berrscbt wird, steben jedenfalls anf der snpponirten Stossrichtnng nn- 
gefabr senkrecbt. 

Bei der Sparlicbkeit jedocb genanerer Angaben liber Erdbeben in 
diesem Tbeile Kleinasiens imd bei dem Umstande, dass Ermittbmgen liber 
die Stossricbtnngen dieser Erscbeinnngen daselbst llberbanpt nocb nicbt 
vorliegen, schien es mir angeniessen, diesen kleinen Beitrag zn solcben 
Ermittlnngen fllr spatere Stndien znr Verfllgimg zn stellen. 

b Es ist imschwer einzuselieu, class aiis einem ziemlicli verwilderten, abseits 
alles grosseren Verkelirs liegenden Gebiete,. Avie Lykien seit langer Zeit ist. Naeliricliteu 
iiber seismische Vorgange nnd dergleicben nicbt so leiclit der civilisirten Welt znkommen 
Averden. Es ist desbalb aus der Seltenbeit solcber Nacbricbten kein Scbluss auf die 
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Ich komme jetzt auf einen Fund zu sprechen, der micdi nicht 
gerade Uberrascbte, der aber dennocb niclit ganz leiclit sich mit den 
iibrigen Beobacbtungen in dieser Clegend in Einklang bringen Hess. 
Stidbstlich namlich von Gjol-Bascdii nnd nngefalir in der nordbstliclien 
Verlangerung der Kalkinassen, welcbe dem Steilrande des Plateaus von 
Heuran vorliegen, fanden sich in einein weisslicben Kalke, der trotz 
einer gewissen, fast halb krystallinischen Bescbaffenbeit immer nocli 
grosse Aehnlicbkeit mit den Kalken seiner Umgebung besitzt, am AVege 
von den Ruinen von Sura nacb Kyrsas zweifellose Reste von H i p p u r i t e n 
auf der Hblie des zwischeu den genannten Punkten zu libersclireitenden 
Bergriickens. 

Was diesen Fund von Fossilien , die sonst allgemein als cliarak- 
teristiscb fiir die Kreideformation gelten, etwas befremdlich erscbeinen 
Hess, war nicbt allein die Aehnlicldveit des Gesteins mit dem Eociin- 
kalke bei Gjbl-Basclii, sondern auch der Ebustand, dass ^^^r uns an 
dieser Stelle in der evidenten Streicbungsfortsetzung derjenigen Gebirgs- 
massen betinden, welclie Aveiter Avestlicb durcli das stellenweise so zald- 
reicbe Vorkommen von Nummuliten ausgezeicbnet sind. 

Immerbin darf jedocb nicbt iiberseben werden, dass gerade dort, 
wo die Hippuriten vorkamen, Nummuliten nicbt gefunden wurden. 
Andererseits ist aucb AAueder das Vorkommen der Hippuriten in dieser 
Gegend kein vollig vereinzeltes, wie daraus liervorgeht, dass schon 
S p r a 11 und Forbes derartige Fimde etAvas weiter westlicb bei Kyaneai 
gemaelit liaben (1. e. Vol. IT, pag. 168, die Autoren scbreiben Cyanae), 
Avelclier Punkt jedocb bei dem nicbt genau ostAvestlieben Streicben der 
Scbicbten dieses Gebiets nicbt etAA a als in der Streicbungsfortsetzung der 
Kalke von Kyrsas gelegen aufzufassen ist, wesbalb icb aucb auf der 
Karte das A^orkommen von Ja-u (Kyaneai) als einen selbstandigen Zug 
bezeicbnet babe. (Docb ist die Ausdebnung, Avelcbe icb diesem Zug 
gegeben babe, zunacbst eine bypotbetiscbe.) 

Es fragt sicli nun, welclie Bedeutung man den genannten Funden 
beilegen Avill. S p r a 11 und Forbes baben , aa as iibrigens sebon bei 
dem Standpunkt der Geologic zu ibrer Zeit erklarlicb scbeinen mag. in 
dem A^orkommen der Hippuriten inmitten einer sonst durcli Nummuliten 
vielfacb ausgezeicbneten Kalkbildung keinen Grund zu dem A^ersucb 
einer Trennung dieser Bildung in zAvei Abtbeilungen gefunden, und 
es beisst sogar bei diesen Autoren, dass die Hippuriten a on Cyanae 
in Begleitung yon Nummuliten Amrkommen. Spater bat Tscbicbat- 
sclieff die lykiscben Kalkbildungen oline Weiteres beim Eocan 

Seltenlieit der betrelFenden Yorgange zu ziehen. Klein-Asien ist so vielfacli von solclien 
Ereignissen betrolfen wordeu, wie man sclion aus Hoff’s verdienstlicher Chronik der 
Erdeben (in der GescMclite der Veranderimgen der Erdoberfiache, Gotha 1840) ersehen 
kann, dass man annehmen darf, auch Lykieu werde seinen Theil daran gehabt haben. 
Um nur einige wenige Beispiele zu nenneu, so wird das Erdbeben ini Jahre 224 vor Chr., 
welches Karieu und Ehodus betraf, sich wohl auch in unserem Gebiete bemerkbar 
gemacht haben, und das Erdbeben unter Galienus, welches im Jahre 262 nach Chr, 
in Eom, Libyen und Klein-Asien gespiirt wurde, wobei mehrere Stadte verschlungen 
Oder uberfluthet wurden, wird Lykien ebenso wenig verschout haben, wie die in Aegypten, 
Syrien, Mesopotamieu, Klein-Asien, Cj^peru und Sicilien im Jahre 1204 stattgehabte 
Erschiitterung, welche die Mauern von T^wus umwarf oder die Stossreihe vom 2. Sep¬ 
tember 1754, welche von Armeuien liber ganz Klein-Asien sich bis Constantinopel 
erstreckte. Bei einem um das Jahr 150 n. Chr, stattgehabten Erdbeben wird Lykieu 
sogar direct genannt. 
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vereinig't gelassen zu einer Zeit, in welclier allcrdings die 8uinme der 
damals bekannten Erfalirnngen, weiiigstcns den lierrsclienden Ansicliten 
geniiiss, eine Trennung dieser Bildiingen auf Grnnd so verscliiedener 
Fossilfiinde luitte veranlassen diirfen. Heiite gibt es jedenfalls gewicbtige 
Stinimen, welclie eine scliarfe Trennnng der Kreide vein Eocan beciiiem 
fiir dnrcbfitlirbar lialten, wie denn z. B. Zittel in der libjsclien WUste 
(Beitrage zur Geol. ii. Palaontol. der libysclien Wiiste, 1. Tbeil, 
Cassel 1883, pag. XC) eine fortlanfende imd concordante Aufeinander- 
folge von Kreide und Eocan constatirte und palaontologiscb die Grenze 
beider Formationen „trotz der Continuitat mariner Ablageriingen von 
iibereinstimmenden Facies ziemlicli bestimmt“ gefiinden hat. 

Allein in manchen anderen Gebieten scheint sicli die Sadie docli 
anders zu verhalten, so in den adriatisclien Kiistenlandern Oesterreiebs, 
wo sich freilicli in der Grenzregion von Kreide iind Eocan Siisswasser- 
schichten eingeschaltet tinden, von denen man annelimen sollte, dass 
sie eiuen scliarfen Sclinitt zwischen den marinen Kalken jenes Gebietes 
ermoglichen, wo aber dock dieser Sclinitt niclit mit Siclierlieit gemaclit 
werden kann, wie sich schon ans der in letzter Zeit schwankend ge- 
wordenen Classiticirung des unteren Theiles der sogenannten „liburnischen“ 
Schichten zu ergeben scheint. Schon Lartet sprach es Ubrigens aus 
(Bull. soc. geoL, Paris 1865, pag. 444), dass in Palastina die eocanen 
Nummulitenkalke unmerklich in die dortigen Kreidekalke iibergehen 
und 0. Fraas (Aus d. Orient, Stuttgart 1867) rechnete dasVorkonimen 
der Xummuliten daselbst sogar direct zur Kreide. Wenn nun aucli 
spater Glimb el (Neues Jahrb. von Leonh. u. Geinitz, 1872, pag. 252) 
die zusamnien mit Hippuriten vorkommende angebliche Nummulina 
cretacea Fr-aas fiir eine Alveolina erklart hat, so bleibt doch das 
Auftreten der iibrigen von Lartet und Fraas angefiihrten Vergesell- 
schaftung von Formen in den betretfenden Kalken unbestritten, und in 
der erwahnten Abhandlung Glimb el’s wird bekanntlich ein jurassischer 
Nunnnulit beschrieben, wie denn schon langst sogar aus dem russischen 
Kohlenkalk ein Nunnnulit bekannt ist, den R e u s s von echten Nunnnu- 
liten der Gattung nach nicht zu unterscheiden vermochte. Derartige 
Thatsachen beweisen auf jeden Fall, dass man principiell die palaonto- 
logische Undeutlichkeit der Grenze zwischen der eocanen Nunnnuliten- 
formation gegen die Kreide nicht auffallig tinden darf. Am merk- 
wiirdigsten und interessantesten in dieser Hinsicht sind jedenfalls die 
Beobachtungen von T h. F u c h s, der auf der Insel Zante Kalke auffand, 
die sich einerseits durch das Zusannnenvorkonnnen von Nunnnuliten mit 
miocanen Pecten-Arten (beider sogenannten Mediterranstufen) aus- 
zeichneten, wahrend andererseits ebendaselbst Hippuriten und Numniu- 
liten vermischt vorkommen , so dass sich Handstiicke schlagen liessen, 
die deren Beisammensein illustrirten. (Vergl. Sitzb. v. d. math, iiaturw. 

b Dies seltsame Gemiscli von cretacisclien, eocanen und miocanen Formen (von 
denen die letzteren sich wieder auf zwei sonst angeblich verschiedene Stufen beziehen 
lasseu) in einem zusammengelidrigen Schichten system, wie es von einem unserer aus- 
gezeichnetsten Palaontologen entdeckt wurde, deutet vielleicht darauf hin, dass wir 
wenigstens manche der von den Autoren versuchten, in’s Einzelne gehenden Unter- 
abtheilungen und Gliederungen bei unseren Niveaubestimmungen nur cum grano salis 
berucksichtigen diirfen. 
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Cl. der Akad. d. Wiss., 75 Bd. 1. Abth. Wien 1877, pag. 313 bis 315 
in dem Aufsatz: die Pliocanbildimgen von Zante und Corfu.; 

Wenn es nun aucli natlirlicli scheint, anzimebnien, dass Lykien eben- 
falls zu den Landern gehbrt, fiir welcbe eine scbarfe Trenniing zwiscben 
Kreide und Eocan sclion der libereinstinnnenden petrograpbiscben Ent- 
wicklung wegen sicb nicbt dnrclifuhren lasst, und in welcben inbglicber- 
weise sogar die sogenannten Leitfossilien der einen und der anderen 
Gruppe nicbt auf ihr gewobnlicbes Lager bescbrankt bleiben, ein Fall, 
der, wie wir saben, gerade in den Mittelmeerlandern bisweilen Yf)r- 
komint, so liegt fiir uns docb aucb kein director Beweis vor, dass die 
genannten Hippuritenfunde bier ausnabms\Yeise dem Eocan angeboren. 
Zunacbst sind Hippuriten iminer nocb bezeicbnender fiir Kreide, als es 
den obigen Darlegungen zufolge Xummuliten fiir das Eocan sind. 
8cbon die Macbtigkeit der lykiscben Kalkentwicklung lasst Yermutben, 
dass stellenweise diese Entwicklung der Zeit nacb mebr oder weniger 
tief unter das Eocan berabreicbt. Icb babe es deswegen fiir angezeigt 
gebalten, auf der Karte die Anwesenbeit cretaciscber Scbicbten zu 
inarkiren. 

Die Scbwierigkeit der tektoniscben Auffassung, die uns daraus 
speciell fur die Annabme you Kreidekalken bei Kyrsas erwacbst, Hesse 
sicb Yielleicbt am besten durcb die Voraussetzung iiberwinden, dass am 
Wege zwiscben Kekowa und Heuran, also zwiscben diesen beiden 
Xummulitenlocalitaten, irgendwo an einer der Stellen, welcbe sicb nicbt 
durcb das Vorkommen you Nummuliten baben cbarakterisiren lassen, 
ein scbmaler Streifen cretaciscben Kalkes parallel mit dem Zuge der 
tiefeocanen Kummulitenkalke Yon Kekowa, etwa bei Kapakly, durcb- 
streicbt und sicb mit dem Hippuritenkalk you Kyrsas Yerbindet, obne 
YOU dem Xumniulitengestein durcb petrograpbiscbe Merkmale gescbieden 
zu sein. SoYiel iiber dies merkwiirdige Verbaltniss. 

Von dem Berge, auf welcbem das Heroon stand, blickt man nacb 
Norden zu in ein unbewassertes Kesseltbal binab, in dem das Dorf 
Tscbukur stebt. So sebr dieses Tbal aucb in seiner Anlage die Tendenz 
zeigt, nacb Kordosten zu in das tiefe Quertbal des Dembreflusses zu 
miindeu, so ist docb die betreffeude Depression gegen ibren Ausgang 
zu durcb einen niedrigen Dainm felsiger Kalke abgesperj't. Das Thai 
selbst ist stellenweise mit rotber Erde bedeckt und bietet so ein Bild. 
Welches in gewissen grosseren Dolinen oder kleineren abflusslosen Tbalern 
der adriatiscben Karstgebiete ungefabre Analoga findet. 

Derartige Tbalkessel sind nun Yielfacb auf dem ganzen Plateau 
zwiscben dem Kassaba-P'bale, dem Dembrefluss und der Kiiste Yorbanden. 
Sltdwestlicb Yon dem Tbale Yon Tscbukur befindet sicb der ebenfalls 
mit rotbbraiiner Erde bedeckte Kessel you GeYreu und weiterbin in 
derselben Ricbtung liegt etwa 1^/2 Stunden you Gjol-Bascbi entfernt das 
rings gescblossene Tbal you Ja-u, in dessen Nabe sicb auf einer Anbobe 
wieder Yielfacb antike Eeste Yortinden, namentlicb Sarkopbage, die in 
grosser Anzabl den Hiigel auf der Nordseite des Tbales bedecken. Es 
sind dies die Ruinen you Kyaneai. Eine Stunde westlicb you Ja-u 
liegt das Dorf Nadyrlar ebenfalls in eiuem ringsgescblosseueu Tbal. 
Zwiscben Kadyrlar und dem Tbal you Ja-u befindet sicb desgleicben 
ein solcbes Tbal. Dasselbe ist aber unbewobut. Eine balbe Stunde 
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westlicli von Nadyrlar passirte icli cin eben solclics iiii])cwolintGS Tlial, 
iiiid nacli einev wcitcrcn lialbcn Stiinde lici^t das Dorf Sarlar am 
Wege, ebenfalls in cincin ringsgcscldosscncn Kesscl, der niit rotlier 
Erde erfiillt ist. Einc Stunde westlicli von Sarlar liegt dann das Dorf 
Genados, wiederuin in einein abllusslosen 15eckcn, weirdies j’edordi von 
dem Becken von Sarlar dnrcli eine etwas libhere Gebirgsinasse 
g’escliieden ist, als dies die anderen Becken nntereinander sind. Jen- 
seits Genados steig’t man in das Kassalia-Tlial lierab, imd zwar 
bekndet man sick dort in dem siidwestlichsten oberen Ende der Tbal- 
erweiterimg, in deren Mitte Kassaba liegt. Icli maclite Ubrigens den 
bier bescliriebenen Weg zwischen Gjbl-Basclii mid dem oberen Kassaba- 
Tbal in umgekebrter Richtimg nnd benbtliigte zmn Anstieg von dem 
genannten Thai bis zur Hbbenmnrandnng des Kessels von Genados nur 
eine balbe Stiinde, worans sick imgefakr der Hbkennntersckied zwiscken 
dieser Stelle des Tkales und dem Kalkplateaii ergeben mag. 

Versteinerungen beobacktete ick zwiscken Gevren und Genados 
nickt; dagegen sak ick beim Anstieg zwiscken dem Kassaba-Tkal nnd 
Genados wieder vielfack Nummuliten. 

Die versckiedenen kier genannten kleinen Kesseltkaler liegen wokl 
nickt ganz genan in demselben Hbken-Niveau. Dock bleibt der Plateau- 
ckarakter der ganzen Landsckaft in seinen grossen Ziigen gewakrt, 
wovou man sick auch durch einen Blick von der Hoke von Gjbl-Bascki 
kerab llberzengen kann. Ein soldier Blick zeigt aiicli deiitlick den 
terrassenartigen Abstnrz des Plateaus gegen die Kiiste zii. 

Ini streng tektoiiiscken Shine ist dieser Plateaiickarakter allerdiugs 
kein ganz reiner. Man siekt stellenweise geneigte Sckicktenstellnngeu, 
dock kalt es sckwer, sick liber- diese Storimgen im Ziisanimenkange 
klar zii werden, weil kier wie in den meisten verkarsteten Gebirgen 
aiif den Gekangen der einzelnen Hligel meist nnr wildzerrissenes Block- 
werk vorkommt, welckes liber die vorliandenen Scliicktenstellimgen 
keineu Aufsckluss gibt, so class die darllber augestellten Beobacktiingeu 
ziisammenhangslos bleiben. Die spater niitzutkeilenden Wakrnekmiingen 
liber die Znsanimensetznng des Abfalls nnseres Plateaus gegen das 
Tkal von Kassaba zii werden jedenfalls beweisen, dass die vorkommen- 
den Storimgen in einzelnen Fallen sogar sekr betracktlicke sein kbnneu. 

Zur Vervollstandigung des Bildes, ivelckes wir von dem besprockenen 
Plateau gewonnen kaben, diene nock die Mittkeilung, dass ick auck in 
nordwestlicker Ricktung von Gjbl-Bascki aus, auf dem Wege von diesein 
Orte Hack Kassaba, nur Kalk antraf, dass bei dem Dorfe Gellemen, 
welckes etwa auf dem kalbenWege zwiscken Gjbl-Bascki und Kassaba 
gelegen ist, sick einige ausgedekntere wiesenbewacksene Ebenen betinden, 
welcke rings gescklossenen Tkalern angekbren, obsckoii kier in der 
Umgebung keine sekr in’s Einzelne ausgearbeitete Karstplastik zum 
Ausdruck komiiit. Die Streickungsricktung der Sckickten verlauft kier 
in Stunde 5, das Fallen ist dabei meist ein flackes, ansckeinend vor- 
wiegend slldlickes. Hinter Gellemen und beim Abstieg uacli dem Kas¬ 
saba-Tkal zu sammelte ick wieder Nummuliten. Dock sckeiueii kier 
die grossen Fornien zu feklen, welcke die Umgebung von Kekowa so 
aiiszeicknen. Dagegen treten kier auck Alveolinen in den Kalkeii auf, 
welcke einer jllngeren Eocanstufe angekbren dllrften. 

Jahrbuch der k. k. geoL Ileichsanstalt, 1885. 35. Band. 2. Heft. (Emil Tietze.) 40 
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Was den diirch die Existenz der zahlreiclien, ring’s gescldossenen 
Tlialkessel nnd stellenweise anch dnrcli die Qnellenverlialtnisse begriin- 
deten Karsttypns der ganzen bis jetzt bescbriebenen Gegend anbelangt. 
so muss immerbin beinerkt werden, dass dieser T\'pns iin Detail kein 
so Yollendet ausgepragter ist, wie etwa in Istrien, Krain, Dalinatien 
nnd Montenegro. Es fallt nainlieli die relative Seltenlieit kleinerer 
Dolinen, die das Eelief der letztgenannten Karstlandscbaften zn eineni 
so nnregelinassig vielgestaltigen niaclien, etwas anf, Trotzdem ist aber 
die typiscbe Verwandtscbaft der verglicbenen Landscbaften eine nnver- 
kennbare. 

Da icb die Karsterscbeinnngen im Allgemeinen sclion bei fritberen 
Gelegenbeiten znr Genlige besprocben zn baben glanbe ^), so biitte ieb 
keine Yeranlassnng, bier wieder daranf znriickznkommen, wenn nicbt 
ans allerjlingster Zeit eine Anslassnng des Herrn Dr. Diener dariiber 
vorlage (Jabrb. geol. Reicbsanst., 1884, pag. 684), welebe einer dent- 
licben Ricbtigstellimg bedarf. Es bandelt sicb banptsacblicb nin die 
sogenannte terra rossa^ die rotbe Erde, welebe, wie wir soeben saben, 
ancb anf den Kalkgebirgen Lvkiens eine gewisse Eolle spielt. 

Icb babe es stets flir angemessen gebalten, den Yerdiensten alterer 
Forscber moglicbst gerecbt zn werden nnd desbalb ancb bezilglicb der 
Erklariing der Entstebnngsweise der terra rossa als eines imloslicben, 
eisenscbiissigen, tbonigen Elickstandes der dnrcb die Atmospbarilien 
anfgelosten Kalke scbon wiederbolt an Zippe erinnert, der znerst, 
nnd zwar bereits im Jabre 1854, diese Erklarnng gegelben bat. So 
einfacb nnd natnrgeinass nns dieselbe ancb bente erscbeint, so ver- 
dienstlicb war ibre Anfstellnna* zn einer Zeit, in welcber die extra- 
vagantesten Hypotbesen liber diese Frage bestanden, Hypotbesen, welebe 
sicb sogar nocb in spateren Jabren in der Literatnr (insbesondere der 
italieniscben) wieder znm Worte meldeten. Leider blieb dieser Er- 
klarnngsversncb dnrcb langere Zeit den Geologen ziemlicb nnbekannt. 
vermntblicb , weil er, einem Bncbe Scbmidl’s liber die Grotten von 
Adelsberg, Lneg n. s. w. (Wien, pag. 214) einverleibt, gleicbsam ver- 
steckt war, nnd nocb iin Jabre 1872 (siebe Yerb. geolog. E.-A. pag. 217) 
war diese Anscbannngsweise so wenig dnrcbgedrnngen, dass Stacbe 
dainals gegen die Moglicbkeit einer Annabine poleinisirte, welebe in der 
rotben Erde eine Meeresbildnng batte erblicken konnen, einer Annalmie, 
welebe bei zweifelloser Geltnng jener Erklarnng gar nicbt batte 
snpponirt werden konnen. Desbalb versnebte icb es bereits im Jabre 
1873 (Jabrb. geol. E.-A. pag. 40—43) in meiner ersten Arbeit liber 
die Karsterscbeinnngen in cler Anlebnnng an den Zippe’seben Ge- 
danken nnd nnter ansdrllcklicber Betonnng desselbcn einige ansgefilbrtere 
Ansiebten liber die terra, rossa zn entwickeln, z. B. ancb liber das 
Alter derselben, welebe, wie icb finde, den bente allgemein berrseben- 
den Meinnngen liber cliesen Gegenstand entspreeben nnd vielleicbt in 
der Stille dazn beigetragen baben, die Rllckkebr der ilbrigen Hypo¬ 
tbesen wenigstens in der osterreicbiscben Literatnr zn verbindern. 

3 Gauz iienerdiugs liatte icli aucli iu einem am 1. April 1885 im Wiener 
wissenscliaftliclien Clnb gelialtenen Vortrage liber den geologiscben Ban der bster- 
reichiseben Kiistenliinder (Beilage zn Nr. 7 des 6. Jabrgangs der Mouatsblatter des 
W. Clnb) Gelegenbeit, eine nielir popnliire Darslellnng dieses Gegenstandes mitzntbeileu. 
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Erst iiii Jalire 1875 liabcii Xeiniiayr und Tli. Fiiclis fVerljaiidl. 
d. g'eol. Reiclisanst., 1875. pag-. 50 u. 194) sicli iiiit derscll)en Frage 
l)escliaftigt, indem sie den erwaliiiten Gedanken 7Air llasis weitcrer 
Auseinandersetznngen inacliten, oline sicli jedocli auf cine Angabc dcr 
liierliergelidrigeu Literatur einzidasseii, da dies lici der dAndenz nnd 
insbesondere der Kiirze ilirer ]\Iittlieilnngen niclit notliwendig war. 
Nenmayr beabsichtigte ansscldiesslich der Specialfrage lieizukoinmcn, 
auf welche ^Veise demi die eisenlialtigen tlionigen Geineiigtbeile, welclic 
den Rltckstand der anfgelbsten Kalkmassen bilden kunnen, nrspriinglicli 
in den Kalk bineingelangt sind und glaubte die Ldsnng dieser Frage 
im Hinweis anf die Verhaltnisse bei der Entstelmng des niarinen 
Globigerinenscldammes gefnnden zu liaben. Fnclis widerspracli dieser 
Anffassnng, indem er darlegte, dass die terra rossa ancli im Bereich 
von Stlsswasserkalken sicli dude. Er fiigte nocli hinzn, dass verschieden- 
artige klimatisclie Bedingnugeu ibm einen Einfliiss anf die Bildnug der 
rothen Erde zu besitzen scliienen. ein Gesiclitspunkt, der vermutblicli 
ganz bereclitigt war, das Princip der Erklarnng der Entstelnmg der 
ter r a rossa jedocb nicbt alterirte, sondern sicli nur als Erganzimg 
der anf dem Zippe'scben Principe fnssenden Erklarnng darstellte. Im 
Ganzen genommen lioben sicb die Mittbeilnngen von Xenmayr nnd 
Fnclis gegenseitig anf, so dass nnr die Ansicbt Zippe’s als fest- 
stehend ziiriickblieb. 

Als nnn spater E. v. Mojsisovics im Jabre 1880 an die 
Geologie der Karsterscbeinnngen berantrat, belief er sicb anf die 
Herren Xenmayr nnd Fncbs als anf die Urbeber der geuannten 
Ansicbt, die ancb er acceptirte. Gelegeutlicb der von mir nocli in dem- 
selben Jabre gegebenen Kritik der Karsttbeorie von Mojsisovics 
batte icli bereits (Jabrb. d. geol. Eeicbsaust., 1880, pag. 752) die 
Prioritat Z i p p e's in dieser Sacbe wenigstens andentnngsweise zn be- 
tonen nicbt nnteiiassen, nnd bente fiilile icb niicb genbtbigt, dies in 
etwas eindringlicberer Weise ancb Herrn Diener gegeniiber zn tbnn, 
der seine Kenntniss von dem Weseu der Karsterscbeiunngen ansscbliesslicli 
ans den Scbriften des Herrn v. Mojsisovics gescbopft zn baben 
scbeiut. Was aber in den Arbeiten des Letzteren angenscbeinlicb ein 
eutscbnldbares Ueberseben in eiuem ftir die Zwecke der betreffeuden 
Ansflibrimgen minder wesentlicben Punkte war, erscbeint bente sebr 
leicbt im Licbte grbsserer, wenn ancb sicber keineswegs beabsicbtigter 
Fllicbtigkeit. Wenn Jemandem nicbt ansscbliesslicli das Citat in den 
Mittbeilnngen von Mojsisovics. sondern ancb nocb wenigstens die 
Originalartikel von Xenmayr nnd Fncbs zn Gebote standen, nm 
von allem Anderen ganz zn scbweigen. so batte scbon die Dnrcbsicbt der 
Einleitnng des X e n m a y r’scben Artikels (Zeile 14—18) geniigen kdnnen, 
iim zn zeigen, dass die Ansicbt von dem genetiscben Znsammenbange 
der terra rossa mit den Karstkalken verscbiedener Gebiete, in der 
Form, wie sie X e n m a y r nnd Fncbs znr Basis ibrer Ansflibrimgen 
macbten. „ scbon seit lange“ bestand, dass also die Beobacbtnngen, 
welcbe Diener in den jnliscben Alpen anstellen konnte, „in jeder 
Hinsicbt“ nicbt allein, wie er sicb ansdriickt, die von Xenmayr nnd 
Fncbs vertretene Ansicbt bestatigten, ,, welcbe in der t e r r a rossa der 
Mittelmeerlander nicbts Anderes als den bei der cbemiscben Anfldsnng 

40* 
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unreiner Kalksteine diircli die Atmospliarilien verbleibenden Ellckstand 
siebt“, sondern dass diese Beobaclitimgen sugar im Einklang iiiit deu 
Anscbaimngen von Aiitoren standeu, an welclie Xenmayr iind Fuclis 
bei ibrer Discussion bereits anknlipfen konnten. Es ist ancb fraglicdi, 
ob die beiden letztgenannten bocbverdienten Forscber, welcbe wir mit 
Vergniigen miter den Lebenden wissen, and welcbe voraussicbtlicb 
nocb vielfacb nene Gelegenbeit bnden werden, sicb urn die Wissen- 
scbaft verdient zu inacben, einen besonderen Wertb daranf legen, sicb 
mit einer gewissen Art von Hartnackigkeit ein Yerdienst zugescbrieben 
zu seben, welcbes, ivenn man von meiner fritberen Intervention in dieser 
Angelegenbeit ganz abseben will, in erster Linie flir einen Yerstorbenen 
in Ansprucb zu nebmen ist. Mir jedenfalls scbien es einer Pflicbt der 
Pietat zu entsprecben, dass der wabre Tbatbestand nocbmals offen dar- 
gelegt wurde. 

Wie wenig Herr Dr. Diener Zeit land, sicb liber die bier zu 
vergleicbende Literatur zu orientiren, was ja itbrigens bei der Scbnellig- 
keit, mit welcber seine Publication seiner im Uebrigen gewiss bocb- 
verdienstlicben Untersucbung im Terrain folgte, ganz begreiflicb sein 
mag, gebt aucb daraus bervor, class er glaubt (1. c., pag. 684, Zeile 16), 
Professor Taramelli stebe nocb immer auf clem Standpunkt seiner 
alteren Hypotbese, der zufolge die terra rossa vulcaniscben Ursprungs 
sein sollte. Scbon in meinem Aufsatz ,,Zur Geologic der Karsterscbei- 
nungen“ (Jabrb. d. geol. Reicbsanst., 1880, pag. 752) konnte icb auf 
die neueste, diesen Gegeustand betreffende Arbeit Taramellrs bin- 
weisen, welcbe derselbe unter clem Titel „Deir origine della terra rossa“ 
im Estratto dai rendiconti del R. Istituto Lombardo (1880) publicirt 
bat und welcbe sicb (obscbon obne Rucksicbtnabme auf die dster- 
reicbiscbe Literatur [vergl. aucb Yerbancll. d. geol. Reicbsanst., 1880, 
pag. 336]) den beute von uns Allen getbeilten Anscbaimngen anscbliesst. 
Herr Dr. Diener bat also wecler diese spatere Scbrift T a r a m e 11 i’s, 
nocb meine Aufsatze liber das Karstpbanomen gelesen, oder icb muss 
zum wenigsten annebmen, class er auf diese Lecture nicbt ausreicbend 
Zeit verwenden konnte. 

Es liegt mir nun allerdings sebr fern, Einfluss auf die Lecture 
eines Anderen nebmen zu wollen, man kann ja aucb beim besten Willen 
nicbt Alles lesen, was gedruckt wircl; wenn man aber, wie dies Dr. 
Diener gelegentlicb der Erwabnung der sogenannten Karsttricbter 
tbut (1. c., Zeile 21—34), in einer Frage, die Gegenstand der Discussion 
sebr gegensatzlicber Meinungen war, obne Weiteres den Standpunkt 
eines einzelnen Tbeilnebmers an dieser Discussion sicb aneignet und 
dabei absprecbend aussert, man begreife kauni, class anclers geartete 
Ansicbten llberbaupt laut geworclen seien, claim sollte man docb die 
Publicationen gelesen baben, in welcben diese anclers gearteten An¬ 
sicbten vertreten wurden. 

Im Hinblick auf eine solcbe Form und Yorbereitung cles zum Tbeil 
ja docb wobl an meine Adresse gericbteten Angritfes Diener's und 
im Yertrauen auf die sonstige allgemeine Zustimmung, welcbe im Gegeii- 
satze zu der von Mojsisovics aufgestellten Karsttbeorie die Annabme 
gefunden bat, class die Dolinen oder Karsttricbter Einsturzerscbeinungen 
sind (man braucbt sicb bier nur an gewisse Mittbeilungen F. v. H a u e r's. 
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P i 1 a Ps, K Y a m 1) e r g’ c r’s , Key e Ps iiiid nodi Andcrer zii erinnern), 
kann icdi also zii den Aensseriingen Diener’s iiber diesen Pnnkt der 
Karstfrage ebenso sclnvcigen, wie icli l)e/Uglicli der Prioritat der Kr- 
klarnng in Saclien der terra rossa niieli anss])recben mnsste. Es sei 
nnr erlanbt, nocb der zwanglosen Anffassnng zii gedenken, welclie 
Diener sich betreffs der Frage gebildet liat, ob die Karrenfelder der 
iK’irdliclien Alpen eine morpliologiscbe Facies der Karsttricliter der 
siidlicberen Kalkgebirge vorstellen, wie dies ]\ro j si s o vi cs wollte nnd 
Diener bestatigen zn kbnnen vermeint. Wenn scbon die Beobacldungen 
and Argmnente Anderer ihn nicbt zn bestinnnen vermocliten, von dieser 
Theorie abznselien, so liatte Diener dnrch eine Autoritiit, die er 
gewiss anerkennt, nandicli seine eigene, sicli liierilber eines Besseren 
belebren iassen konnen. Er selbst fulirt namlicb an, dass in deni von 
ihm nntersuclitbn Kalkgebirge bei Raibl gleicbzeitig sowobl Dolinen, als 
Karrenbildnngen vorkomnien. Dieses wiederbolt constatirte Znsaminen- 
vorkommen beider Reliefformen war fiir micb eben der Hauptgrund, eine 
Annabme abznlehnen, welclie dieses Ziisaininenvorkommen aiisscliliesst 
iiiid jede der erwalinten Reliefbildiingen als geograpbiscb besclirankt 
ansielit. Icli will dabei gar nicbt einmal von Dr. Diener die Beant- 
wortiing der Frage verlangen, wie er sicli die pliysikalisclie Erklariing 
des Ratbsels denkt, dass in Kalkgebirgen das Wasser nbrdlicli der 
Ceutralzone der Alpen anders erodirt nnd principiell anders wirkt als 
sildlicli von dieser Zone. 

Die Ebene von Myra und das Querthal des Dembre- 
Flusses. 

Im Anschluss an die vorsteliende Scliilderiing des Gebietes zwisclien 
der Kliste nnd dem Dembre-Flnss wollen wir nocli einen knrzen Blick 
anf das Thai dieses Flnsses selbst nnd aiif die von letzterem vor seiner 
Mlindiing in das Meer dnrclizogene Ebene werfen. 

Der Haiiptort dieser Ebene, deren dstliclier Rand dnrch das wilde 
Beimelik-Gebirge gebildet wird, ist heiite der Marktflecken Dembre. Am 
nordlichen oder besser am nordwestlichen Rande derselben liegeii anf 
der recbten (westlichen) Seite des Flnsses die Rninen der aiich ans der 
Apostelgeschichte diircli einen knrzen Anfenthalt des A])ostel Panins 
bekannten Stadt Myra, von welcher wenigstens das Theater nnd die 
Felsengraber nns erhalten geblieben sind. Im Westen befinden sicli die 
Vorstnfen des vorher beschriebenen Kalkplateans; dortbinzn liegen scbon 
im Bereiche des verkarsteten, vielleicht cretacischen Kalkes die Rninen 
von Sura, in deren Kahe man hente vergebens nacli dem Wasserbassin 
snclit in welchem, wie Plinins der Jlingere erzablt (Natnrgescbicbte 
32. Bnch, 5), gezahmte Fische anf den Ton einer Pfeife znni Wahrsagen 
herbeischwammen. Am Siidwestrande der genannten Ebene erliebt sich 
in der Streichnngsfortsetzimg der Hiigelkette von Kekowa das niedrige, 
aber felsige, ans Eocankalk bestehende Yorgebirge Andraki, welches von 
den bei Sura nnd Kyrsas entwickelten Gebirgsmassen dnrch das Thai 
des Andraki-Flnsses geschieden wird. Der Golf von Andraki, ^velcber 
init mannigfach gezackteu kleinereu Ansbiichtnngen in die nbrdlicli 
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ilim vorlieg’endeii Kalkmassen eindringt, lieht oherflacldicli den Znsammen- 
hang’ des Andraki-Yorgebirges mit dem festlandisclien Xummulitenkalk- 
ziige von Kekowa auf. Ostsitdbstlicii vom Vorgebirge Andraki liegt 
dann nocb der kleine Felsen des Cap Pyrgo. welclier nur dnrcb 
eine selir niedrige schmale Sandbank mit der Ebene von Deinbre xer- 
Inmden ist. Er bildet die Streiehungsfortsetznng des Kalkznges der 
Insel Kekowa. Abgeseben von diesen beiden kleinen Kalkinseln bestebt 
die ganze Elbene von Deinbre aus qnartaren Bildiingen. 

Das Thai des Andraki-Flusses ist mit der Ebene von Dendire 
insofern vbllig verbunden, als sick zwiscben den LTiterlanf des Dembre- 
Flusses mid den Andraki-Fliiss keine orograpliiscli irgendwie markirte 
liohere Wassersclieide einschaltet. Dock befindet sick zwiscken Dembre 
iiiid dem LTspriing des Andraki-Flusses ein iiber das Xiveau der Ebene 
nur unbedeutend erkobenes. etwas felsiges Terrain. 

Der letztgenannte Fluss selbst bietet eigeiitklimlicke Ersekeinungen. 
Avelcke mit dem Ckarakter der Umgebung in einein gewissen Contrast 
steken, wenn sie auck sekliesslick tkeilweise in der Karstnatur des 
benaekbarten Kalkgebirges eine geniigende Erklarung knden. 

Am Ausgange des Flusses befindet sick gegen das Meer zu eine 
Sandbarre. Die betreffende Untiefe ist so seickt, dass, als wir in einem 
Boot des „ Taurus“ von der Jali-Bai her bier heriibergefakren waren. 
wir genbtkigt waren, auf einem Felsen des Yorgebirges zu landen mid 
von dort aus mis in die Gegend oberkalb der Barre zu begeben, wakrend 
die Matrosen im Wasser stekend das Boot liber die Barre sckleppten 
mid in den Fluss brackten. Audi fllr den Transport der Steine des 
Heroon, welcke kier an der Mllndung des Andraki eingesckifft wurden. 
kat spater diese Barre Sckwierigkeiten verursackt. 

Neben der Flussmllndung erkeben sick Dllnen, welcke in ilireni 
Material von den Sandbildungen der Barre abkangig zu deiiken sind. 

Jenseits aber der Barre ist der Fluss ziemlick tief. Sein Gefalle 
ist ein so geringes, dass er einem stekenden Wasser gieickt. In viel- 
faclien Wiiidungen sckleickt dieses Gewasser zwiscken sumpfigen, sckilf- 
bewacksenen mid busckigen Ufern, auf denen sick zaklreicke Flusssckild- 
kroten sonnen, zum Meere. Die Atmospkare ist kier fieberatkmend, wie 
man das bei dem sumpfigen Ckarakter des Tliales nickt anders erwarteii 
kann. Dabei entwickelt der Fluss eineii stinkenden Geruck von Sckwefel- 
wasserstoff. Dieser Geruck ist durckaiis nickt aussckliesslick den faulen- 
den Organismen des Sumpfes ziiziisckreiben, er ist dem Wasser des 
Flusses sclioii bei dessen Quelle eigenthllmlick. Diese Quelle befindet 
sick eine starke kalbe Stunde oberkalb der ^rilndung des Andraki am 
Fusse des Kalkgebirges auf der Nordseite des annakernd ostwestlicken. 
dem Gebirgsstreicken parallelen Tliales, welckes zwiscken deni Yorgebirge 
Andraki und den Yorkllgeln des vorker besckriebeneii Plateaus als 
ecktes Langentkal entwickelt ist. 

Da der Fluss bei seiner Quelle, die er mit eiiiigem, nock innerkalb des 
Berges erzeugten Gerausck verlasst, gleick in seiner ganzeii Breite und 
Wassermenge auftritt, so ist nickt zu bezAveifeln, dass er bereits vor seinem 
Austritt als unterirdiscker Fluss existiren muss, dessen Wasser sick in dem 
vorker besckriebeneii Plateaugebiet sammeln. Deniiiack wird die Karst¬ 
natur jenes Kalkgebirges auck durck unterirdiscke Flusslaufe bewiesen. 
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Das trage Daliiiisclileiclicn soldier Fliisse iiadi ilireni Aiistritt 
alls den nnterirdisdien Corridoreii ist sdiliesslidi in Karstgegenden 
keine allzu seltene Erscheininig iind braneht innsoweniger liier aidzii- 
fallen, wo dieser Anstritt mir in geringer Ilblie iiher deni Meeresspiegel 
stattliat. Seltener ist es sclion, dass soldie Fliisse dann snni])tige 
Xiedernngen zAvisdien den KalkzUgen einnelinien. welelie diirdi die Art 
ilirer Vegetation in eigentliiinilidier AVeise niit den steinigen Geliangen 
der Umgebnng contrastiren. Am nieisten wnrde icli bier noeli an das 
Bild erinnert, welches die gleicbfalls an den Randern niit Snm])tVegetation 
bedeckte und zwisclien kahleren Kalkbergen sicli bewegende Rieka in 
3lontenegro darbietet. 

Hat man die Torher erwabnte, kaimi bemerkbare felsige kleine 
'Wasserscbeide oberlialb der Quelle des Andraki passirt, so tritt 
man in die eigentliclie Ebene voni Dembre ein, welcbe von dem Fnter- 
lauf des bei Mvra aus dem Gebirge beraustretenden Dembre-Fliisses 
diircbzogen wird. Der Flnss verlanft dstlicb von dem Marktflecken 
Dembre, dnrcbscbneidet die betreftende Ebene in ibrer Mitte mid mlindet 
listlicb der Vorgebirge Andraki mid Pyrgos in’s Meer. Er fiibrt nocb in 
seinem Unterlauf groben Scbotter. Seine Wasserinengen verminderii sicb 
ini Laiife des Sommers betracbtlicb mid scbou Anfangs Jiini vermag er 
sein Bett iiicbt mebr gebbrig aiisziifiillen. 

Die diircb vereiiizelte Palnien gezierte Ebene von Dembre selbst 
bestebt oberflacblicb aiis Loss. Anders kann icb das betreffende porbse 
Gebilde, welcbes zwisclien den Fingern zii Staiib zerreiblicb ist iind 
stellenweise diircb das Yorkommen zablreicber Individiien von Land- 
scbnecken aiisgezeicbnet ist, nicbt nenneii. Diese Landscbnecken gelibren 
vornebmlicb zii. mebreren Arten von Helix. 

Diircb mebrere zwiscben Dembre einerseits und der in der Kiilie 
der Riiinen von Myra gelegenen Ortscbaft Kjoidscbiik andererseits 
gezogene Grabeii war dieser Loss deiitlicb aiifgescblosseu. 

Wir passiren Kjoidscbiik und wenden iins ziir Riiinenstatte vou 
Mvra am Xordwestraude der Ebene und am Abbange des bier sebr 
scbroff austeigenden Kalkgebirges. Von den \Vobugebauden der antiken 
Stadt scbeint wenig erbalten zii sein, wenigstens gibt die Oberflacbe 
des Terrains in dieser Ricbtiiug keine Aiiskiiuft. M^as ziinacbst in die 
Aiigen spriugt, sind die zahlreicben Felsengraber, welcbe neben- und 
iibereinauder in die Kalkwiinde bier eingebaiien sind. Den Arcbaologeu 
wold bekannt, miissen diese diircb eine eigentbiimliche, dem austebeuden 
Gesteiue abgewonneue Kacbbildung von Holztecbiiik so aiiffallendeu und 
originelleii Mouumente das Interesse aiicb jedes andereu gebildeten 
Reisenden in bobem Grade ziinacbst scbon dariim erwecken, weil 
mbglicbste Uuziig-anglicbkeit bei der Anlage dieser Griiber Priucip ge- 
wesen zii sein scbeint. Das ist bier der Fall, wie anderwarts in Lvkien, 
WO sicb deraitige Griiber findeu. Wabrscbeinlicb baudelte es sicb dariim, 
diircb diese Unzuganglicbkeit einen Scbiitz gegeii Beraiibiiug berzii- 
stellen. Jedenfalls aber begreift man scbwer, wie es obne grosse Vorsicbt 
und Anstrengiing inoglicb gewesen ist, soldie Anlagen aiisziigestalten bis 
in die bbcbsten Regionen der Kalkwande binaiif, an Stellen , welcbe 
beutziitage die in diesen Grabern nistenden Raiibvogel fiir sicker geniig 
balten, uni ibre Xaclikommenscbaft daselbst zii bergen. 
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Ill der Niilie der Felseiigraber, am Fusse des Berges, liegt aueli 
das sclion erwalmte riimiselie Theater. Bliiheiide Oleaiiderbiiselie (es war 
Mai, als icli dorthin kam) iiiiigabeii den Ziigang zn deinselben. Seine 
Stiifen waren grossentlieils erlialten, wenn aiicli vielfach dnreh Vege¬ 
tation markirt. Einige nralte Feigenbanme erlioben sick iin Innern der 
Uintassungsniaiier nnd bildeten iin Vereine niit niedrigeren Gewaclisen, 
iinter denen eine kleinere, praclitig gelb bliiliende Aloe besonders 
anffiel, einen reizenden Vordergriind fiir den anf den oberen Stnfen sieb 
aiiflialtenden Bescliauer, der den Blick seewarts, iiber die Ebene von 
Deinbre, bis zu den Anslaufern desBeimelik am CapFineka scliweifen liess. 

Gross nnd wimderbar ergreifend erscheint an solcliem Orte der 
Abstand, welclier in diesen Gegenden zwischen Einst nnd Jetzt besteht. 
Scliwer kbnnen wir nns beini Anbliek der heutigen, armseligen, im Sommer 
obendrein fast ganzlich verlassenen Dorfer dieser verodeten Landschaft 
eine Vorstellnng maclien von dem gescliaftigen Treiben an deinselben 
Orte, wo ein regsames Volk sick gestatten koiinte, ein derartiges Theater 
zu banen. Die Contraste sind grosse. Welclier Art die Ankniipfungs- 
pimkte sein mbgen, welclie gesckicktlich imd etknograpkisck diese 
Gegensatze versoknen nnd yermitteln, mag bei Gebieten, die etwas seit- 
wiirts der vornekmsten gesckicktlicken Bewegnngen standen, sckwer bis 
in’s Einzelne zu yerfolgen sein; ick bin auck nickt in der Lage, dar- 
iiber zn nrtkeilen. Die ninnner rnkenden Krafte der Xatur aber kaben 
seit jener Zeit des antiken Lebens in gleickmassiger Weise fortgewirkt. 
sie allein stellen in ikren Wirkiingen die sicktbare gesetzmassige Con- 
tinuitat zwischen der Vergangenkeit imd der Gegenwart her, jene Con- 
tinuitat, die wir zwischen der antiken Welt Lj^kiens nnd den yerwilderten 
Ziistanden der jetzigen Bewokner des Landes so oft znyermissen glauben. 

In friedfertiger Weise mid aiigensckeinlick minder gewaltsam als 
die kistoriscken Umwalziingen, yon denen das Land betroffen wnrde, 
kaben sick pkysiscke Processe yollzogen, welclie in gewissen kleineren 
Ziigen des Landes VeranderLingen keryorgeriifen kaben. Wokl ist die 
Landsckaft in alien wesentlicken Merkmalen bis anf die weckselnde 
Staffage der Bewokner dieselbe geblieben, die sie war, aber sie hat 
trotzdem nickt in ybllig starrer Unbeweglickkeit yerkarrt. So wie an 
einigen Kiistenstricken Lykiens das Ansteigen des Meeresspiegels Stiitten 
miter Wasser gesetzt hat, anf denen der Menscli yor Jalirkmiderten 
trockenen Fusses einkersckritt, so hat kier die alknalige Anfsckiittimg 
des Bodens die Ebene, anf welclier die Bewokner Myras wandelten. 
nnseren Blicken entzogen nnd nnseren Sckritten nnznganglick geniackt. 
Die kentige Ebene yon Deinbre liegt nanilick nickt nnbetracktlick holier 
als die antike Ebene yon Myra. 

Die Unifassnngsmaner des erwaknten Theaters' betindet sick mit 
ikrem unteren Tkeile in dem Loss yersteckt, der kier bis an den Fuss 
derFelswande keranreickt. Namentlick anffallig ersckeint aber das Ver- 
kalten des Losses gegeniiber den tiefsten der Felseiigraber. Ick sak mekrere 
dieser koken Graber, die nnr niekr mit ikrem obersten Tkeil frei iiber 
die Ebene keryorragten. Die grbssere nntere Halite derselben Monmnente 
lag miter dem Niyean der Ebene. So sind die Graber keinesfalls nr- 
spriinglick in ball) nnterirdiscker Weise in den Felsen eingekanen worden, 
nnd wenn man bedenkt, dass mit Vorlieke niiziigiinglicke Hokenlaa’cii 
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fill* diese Form der Beerdigimg’ aiifgesiicbt warden, so ist die Vermatluiiig 
gereclitfertigt, dass selbst die verborgene Basis jeiier Griiber ai’sprUnglieb 
wenigstens bocb genug liber dem einstigeii Niveau der Ebeiie gelegen 
war, um flir einen Menscben niclit unmittelbar erreicbbai’ zu sein. 

Diese Tbatsacben steben im volligen Einklange mit einer aiideren 
Beobacbtung, die icb in der Niilie des Marktfleckens Dembre anstellen 
konnte. Hier befindet sicb etwas ndrdlicb ausserbalb der Ortscbaft die 
Kircbe des beiligen Nikolaus , eine der altesten cbristlicben Kirclien in 
Klein-Asien. C. Ritter bat (Erdkunde, 19. Tbeil, pag. 1095 etc.) zu- 
sammengestellt, was sicb liber die Bedeutung und das mutbmasslicbe 
Alter derselben sagen lasst. Sebr deutlicb gebt das letztere aus dieser 
Zusammenstellung allerdings nicbt bervor, indessen scbeint es, dass man 
nicbt feblgebtj wenn man den Ban in’s V. oder VI. Jabrbundert nacb 
Cbristus verlegt. 

Diese Kircbe ist mit ibrem nnteren Gemauer inmitten der Ldss- 
absatze ibrer Umgebung verscbwunden, so dass man wiederbolt Gra- 
bungen bat vornebmen mtissen, um den Eintritt in das Gottesbaus zu- 
ganglicb zu erbalten. Das Niveau der Ldssebeue befindet sicb nabezu 
4 Meter liber dem Fussboden der Kircbe (nicbt nur 5 bis 6 Fuss, wie 
es in einer der bei Ritter citirten Angaben beisst). Der Loss selbst 
ist durcb die vorgenommenen Abgrabungen deutlicb entblosst. Den grie- 
cbiscben Bewobnern von Dembre ist das gescbilderte Verbaltniss sebr 
auffallig und icb wurde von ibnen darauf aufmerksam gemacbt mit dem 
Bemerken, die Kircbe befinde sicb in einem Zustande des langsamen 
Versinkens in die Ebene. 

Es ware in der That merkwUrdig, wenn gerade nur ein be- 
stimmter Fleck der Ebene in diesem Zustande des Versinkens verbarren 
sollte und wenn dieser Fleck genau mit dem Grundrisse der Kircbe 
ubereinstimmen sollte. Nicbt die Spur einer Stoning unterbricbt ringsum 
die gleicbformige Oberflacbe der Ebene. Die Kircbe ist im Vergleicb 
zu den Kircben unserer Stadte ein mittelgrosser, nicbt eben scbwerer 
Bail, und sumpfiges Terrain, scblecbter Untergrund ist gerade bier nicbt 
in der Nabe. Wollte man vom Versinken sprecben, dann mlisste man 
sicb aucb die Berge bei Myra mit ibren Felsengrabern in diesem Zustande 
des Versinkens denken. Dieses Versinken ist eben nur ein relatives 
vom Standpunkt der bier sicb folgenden Generationen von Bescbauern 
gewesen, da dieser Standpunkt selbst in continuirlicber Erbobung be- 
griffen war und ist. 

Nur im Sinne der Ricbtbofen’scben Losstbeorie ist die be- 
scbriebene Erscbeinung zu erklaren. Das allmalige aoliscbe Anwacbseu 
der Lossabsatze auf der Ebene von Dembre musste die unteren Partien 
der Kircbe mebr und mebr einbllllen. Im Sinne der alteren Tbeorie von 
der fluviatilen Entstebung des Loss bierbei an Ueberscbwemniungs- 
absatze des Dembre-Flusses zu denken, ware unstattbaft. Die Tradition 
der Eingeborenen weist diesem Factor keinen Platz an. Der Fliiss ist 
ausserdem von Dembre selbst scbon ziemlicb weit entfernt. Die von 
ibm mitgebracbten Wassermengeii sind zwar im Frllbjabr und Winter, 
wie Be undo rf (Reisen in Lykien undKarien, pag. 131) bericbtet, meist 
sebr macbtige, aber es ist nicbt anzunebmen, dass seine Hocbflutben in 
bistoriscber Zeit jemals aucb nur annaberiid bis an die Kircbe oder 
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andererseits ])is an die Felsengraber gereiclit hahen sollten. Die Alten 
liiitten aiicli weder ilire Stadtaiilage, nocli die Felsengraber, nocb aiicli 
spater die Kirclie in das Inimdationsgebiet gestellt, dessen Grosse iiiid 
weite Ausdelinung bei der allgemeinen Lossbedeckung der einige 3[eileu 
breiten Ebene ilberdies sogar fiir eiiien inacbtigereii Fliiss ein abuoriiies 
genamit werden mllsste. Eudlicb ist das Material, welelies der Deinbre- 
Fluss fulirt und aus seinem Quertbal lieransbringt, fast iiur grober 
Scbotter. Wie er damit die feinen, gieichmassig yertlieilten Lossabsatze 
liiitte zu Stande bringen konnen, ist niclit einziiselien. Eines der grussten 
Hocbwasser, welclie seit Menscliengedenken in dieser Gegend eingetreten 
sind, bat im zeitigen Frllbjabr 1884 stattgefnnden, wie niir Herr Inge- 
nienr v. Knaffl mittbeilt, der spater nocb eiinnal nacb Gjdl-Bascbi und 
Deinbre ging, mn einige von der Expedition zurUckgelassene Altertbiiiner 
(nainentlicb Tbeile von Sarkopbagen) zn bergen und nacb Wien trans- 
portiren zn lasseii. Herr v. Knaffl bericbtete von nngebenren Scbotter- 
inassen, die der Dembre-Fluss in dem nocb von Bergen eingescblossenen 
Tbeile seines Bettes angebanft batte, so dass die zn bergenden Objecte 
darin eingeblillt erscbienen und niit Mube wieder gesucbt werden 
ninssten. Das bier besprocbene Lossgebiet blieb jedocb von den 17eber- 
flutbnngen durcbaus verscboiit. 

AVeun ieb bei der Scbilderung des Vorkoinmens dieser Alisiitze 
etwas breiter geweseu bin, als dies Mancbem angemessen erscbeinen 
mag, so ist die Erklarung dafiir in dem Lbnstande gegeben, dass die 
Tbeorie you der aoliscben Entstebung der Lossabsatze nocb iininer ibre 
Gegner bat, deren Scbriften bisweilen zn der Ausicbt berecbtigen, dass 
die so vielfacb nnd nmfassend dargelegten Beweise fiir die Giltigkeit 
der Tbeorie in ibrem vollen Umfange scbwer anf eiinnal zn wiirdigen 
sind, nainentlicb you Seiten Soldier, denen ranmlicb bescbrankte Er- 
Inbriingen niclit ermdglicbten, iliren Blick binansscbweifen zn lassen iiber 
irgend einen zweifelbaften Anfscblnss you Qiiartarbildniigeu, Yor dem sie 
gerade sicli anfgestellt batten. 

Nacb dem Gesagten ist es selbstYerstandlicb, dass die Liissbedecknng 
der Ebene you Deinbre weuigstens in ibrem oberen Tbeile niclit diln- 
^ialen, sondern ganz neneren Ursprnnges ist. Die Verbaltnisse bei der 
Nikolanskircbe erlanbeu sogar einen Scblnss anf die Grosse des Wacbs- 
tbnnis dieser Absiitze in einer bestinimten Zeit. Wenn wir namlicb dieses 
Wacbstbnm seit etwa 1300 Jabreii anf nabezn 4 Meter Yeranscblagen 
dUrfeii, so beisst das so Yiel, als dass sicb diircbscbnittlicb die Ebene 
in jedeni Jabrbnndert mn fast 1/4 Meter erbobt bat, also in eiiiein Jabre 
diircbscbnittlicb mn Centimeter. Das ist sebr lebrreicb. Im Vergleicb 
mit der massigen Macbtigkeit mancber enropaiscbcn Lossabsatze, die ja 
Ins in die Dilimalzeit znriickreicben nnd demznfolge diircbscbnittlicb 
sebr Yiel langsamer gewacbsen sind, erscbeint die Zifter you 1/4 Centi¬ 
meter Macbtigkeitsznnabuie im Jabre sebr bedentend. Und docb bat 
selbst diese, wie wir sagten, bedentende Zifter, wie inir scbeint, wenig 
Antfallendes fiir nusere Vorstellniigskraft, wenn wir den Stanbabsatzen 
der Atmospbare eine wesentlicbe Rolle bei dem Anfban der Lossbildiingen 
anweisen wollen. 

Wenn etwa nacb laiigerer, sei es aiicli nnr nacb 'Wocbeu zablen- 
der Abwesenbeit aiis ibrer IVolmnim’ die Hansfran zni*iickkebrt nnd die 
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^lobel I’Cvulirt, odor wcnn sic in eincn olfcnen Biiclicrsclirank nacli Kiit- 
fcrmmp,' einer Buelierreilie liinciiiblickt, so spriclit sic ^’Icicli, wcnn sclion 
init cini^-cr lJcl)crtrcii)uni;\ von dcin fini>’crdickcn Staiikc, dcr A lies 
l)cdcekc. Ein jahrliclicr Staubaksatz, dessen Maclitig-kcit dcr Ibaiclitlicil 
cincs Centimeters aiisdriiekt, liat also fiir das meist rein aiif Erfaliruiii;- 
basirte Ansebauung-svermug-en eines Laien nielits Ueberraschendes ; solelic 
8taul)absatze iind die Idee von der Unverincidliebkcit ilirer stellenweisen 
Bildimg konnen also wold ancli fiir die Fassnngskraft Gelelirtcr niebts 
Unnatilrlicbes sein, nainentlieb wenn diese Gelebrten Geologen sind, 
denen man ja docb sonst die Fabigkeit gesteigerten Einbildungsvermbgens 
bisweilen fast zmn Vorwnrfe zn macben pflegt. 

Aus der Ebene von Dembre fitbrt ein relativ sebr bequemer Reit- 
weg durcb das Qiiertbal des Dembre-Tsebai nacb dem Tbale von 
Kassaba. Mail reitet anfanglicb durcb ilppig griinendes Myrten- und 
Oleandergebllscb anfwarts, stellenweise aiicb wieder itber kable Sebotter- 
felder und passirt dabei wiederbolt den Fluss. Weiter anfwarts ent- 
wiekeln sieb bie und da sebiittere Bestande von Kiefern. Stamme von 
Kiefern und anderem Xadelbolz werden bei glinstigem Wasserstande 
vielfaeb bier verflosst. Sie kommen aus der Gegend der Zufliisse des 
Dembre-Tsebai jenseits des Tbales von Kassaba und werden an der 
Kiiste von Dembre auf kleine grieebisebe Kiistenfabrer verladen, welcbe 
von den Inseln Rbodus und Casteloiyzo bisweilen in diese Gegend 
kommen, bei rubigerem Wetter in der Andrakibuebt ankernd, bei stiir- 
miseber See in der Jali-Bai Sebutz suebend. 

Am unteren Ende des Tbales beobaebtet man wiederbolt an den 
steilen Felswanden beiderseits Felsengraber, welcbe zweifellos noeb zu 
dem antiken Myra gebdren. Sie nebmen an Hautigkeit weiter anfwarts 
ab, kommen aber noeb bie und da vor, immer an mdglicbst unzugang- 
liclien Steilen. Ausser den Felsengrabern siebt man aber noeb vielfaeb 
oben bogenfdrmig abgescblossene, tlacbe Kiseben in den Felswanden, 
niit denen unsere Arcbaologen niebts anzufangen wussten. Fur natiirlicbe 
Ausbdblungen im Kalkstein kann icb diese Kischen aber aucb niebt balten. 
Icb muss es desbalb ablebnen, diese Gebilde vom Standpunkte des 
Geologen aus zu erklaren. Die Spuren einer alten, in den Felsen ein- 
gebauenen Wasserleitung findet man am reebten (siidwestlicben) Ufer 
des Tbales gegeii Myra zu. 

Das Tbal, obwobl niebt gerade sebr scbmal, ist docb wenig be- 
wobnt, offenbar weil die Steilbeit seiner Gebange keinen Ackerbau 
zulasst und derselbe sieb aucb im Gebiet des Tbalscbotters niebt obne 
IVeiteres entwickeln kann. Docb sab icb zwei kleinere Ansiedlungen 
Xamens Xarlik und Derekoi, die erstere Stunden, die andere zwei 
Stunden oberbalb Myra. 

Von Terrassen siebt man in diesem Tbale keine Spur, weder Auf- 
scbltttungsterrassen noeb solcbe im festen Gestein. 

Das vom Flusse transportirte grobe Scbottermaterial bestebt grdssten- 
tbeils ausKalk. Docb siebt man aucb niebt wenige Gesebiebe von Diorit und 
von rotbein Hornstein, welcbe, da derartige Bildungen kings des ganzen 
Quertbales niebt ansteben, von jenseits des Kassaba-Tbales kommen mttssen. 

Unter den bellen Kalkgescbieben fielen bie und da Stileke auf, 
welcbe Korallen entbielten; einmal kam aucb der Abdruck eines grossen 

41* 
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Pecten in einem solchen Gescliiehe vor. Eine nahere Bestimmimg' dieser 
Reste war indessen nicht thimlich. Herr Ingenieur Kiiaffl v. Folins- 
dorf hatte die Glite, mir auch einige grossere Rollstiicke von rothem 
Kalk mitziitheilen, welcher von lithodendronartigen Korallen erfiillt 
war. Es gelang mir nirgends, diesen Kalk anstekend zn finden. Yielleicht 
hefindet sick das anstekende Lager desselken im okeren Tkeile des Ge- 
kietes des Jaillani-Tsckai, eines Hanptziifliisses des Demkre-Flusses. 
Sollte es sick einst kestatigen, dass dort okertriadiscke Korallen vor- 
kommen, dann wlirden die lykiscken Kalkmassen nock tiefer, als kisker 
vermntket wnrde, kinakgreifen. 

Die Sckicktenstellimg der keiderseits des Demkre-Tkales anstekenden 
Kalke ist ineist eine sekr flacke. Das ist kein klos sckeinkares Yer- 
kaltniss, wie es etwa dnrck einen Aufscklnss im Streicken kedingt sein 
kdnnte. Wir wissen ja vielmekr, dass iikerall, wo wir in den Kalk¬ 
massen slldlick und slidwestlick vom Demkre-Tkale ein Streicken keok- 
ackten konnten, dasselke ein dnrckscknittlick westsiidwest-ostnordostlickes, 
also quer gegen die Ricktnng des Tliales gestelltes ist. Zndein lasst sick 
kei den maandriscken Kriimmnngen des Tkales die annakernde Horizon- 
talitat der Sckicktnng stets keiderseits der gegen das Tkal vorspringenden 
Felsmassen constatiren. Diese Flackkeit der Sckicktenstellimg lasst jeden- 
falls kier nock mekr als anderwarts es kerecktigt ersckeinen, wenn 
man, wie wir getkan kaken, fiir die Gekirgsmassen kei Gjdl-Bascki, 
Gellemen und Henran die Bezeicknnng Plateau in Anspriick nimmt. 

Erst gegen das okere Ende des Qiiertkales zii werden die Yer- 
kaltnisse anders. Dort kekommt der Kalk vielfack eine kreccienkafte Be- 
sckatfenkeit mid die Sckickten fangeii an gestdrt zu werden. 

Eine knrze Strecke kevor man das kreite Langstkal von Kassaka er- 
reickt, siekt man den Fluss sick tkeilen. Das Langstkal von Kassaka 
namlick entsprickt keinein einzelnen, nack derselken Ricktnng sick fort- 
kewegenden Flnsslanf, sondern stellt eine sckrag geneigte Pfanne mit 
slidwest-nordostlicker Axe dar, kei welcker die Gewasser der Mitte des 
slidostlicken Randes von Siidwest wie von Nordost zulanfen. Sie treffen 
kier aker nickt mekr vor dem Gekirgsrande nock innerkalk der Pfanne 
selkst zusammen, sondern treten jederseits selkststandig in das Kalk- 
gekirge ein nnd vereinigen sick erst innerkalk desselken. Ein macktiger 
Klotz des Kalkgekirges ragt aiif diese \Yeise inmitten der keiden von 
entgegengesetzter Seite kommenden Znfllisse des Demkre-Tsckai knrz 
vor deren Yereinignng kervor. Es stellt sick also kier das 
eigentkitm 1 icke Yerka 11niss keraus, dass in der ]\Ii11e 
der Pfanne von Kassaka, und zwar in deren principiell 
t i e f s t e r Region, welcker die Gewasser v o n r e c k t s und 
links zulanfen, e i n e AY a s s e r s c k e i d e e x i s t i r t, welcke erst 
im Bereick der Gekirgsumrandung des ketreffenden Langentkales ein 
Ende findet. 

Dass Langstkaler durck AYassersckeiden ausgezeicknet sind, ist 
kekanntlick ein nickt allzu seltener Fall; dann pflegen aker die Ge¬ 
wasser von dieser AYassersckeide aus nack divergirenden Ricktungen zu 
enteilen und nickt, wie kier, derselken sick zuzuwenden. Es sckien mir 
demnack nickt uninteressant, auf einen derartigen Fall die Aufmerksam- 
keit zu lenken. 
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Fiir die Fragen, welche sicli an die Erklarung der Thalbildung 
kniipfen, siiid die Beobaclitimgen iiber das Quertlial des Denibre-I'seliai 
nicbt ganz obne Belang. Bei dem maandriscli gewundenen. kanonartig 
in ein flacb geschichtetes Gebirge oder Plateau eingescbnittenen Quer- 
thal kann von einer Spaltenbildung niclit die Rede sein. 8puren von 
Storungen und Verschiebimgen, welcbe niit einer solcben 8palte im Zii- 
sammenbang sein mlissten, wurden nirgends bemerkt; dass man es niit 
einem reinen Erosionstbale zu thim hat, Avird fiir jeden Geologen sofort 
klar. Es handelt sicli nur darum, zu ermitteln, unter welclien Modalitaten 
die Erosion bier gewirkt haben mag. Im 8inne der Theorie von L b w 1, 
wonach die Aufliebung der Wasserseheide fast stets durcli riicklautige 
Erosion in bereits fertigen Gebirgen erfolgt, liisst sicli der Durcbbrucli 
des Dembre-Tschai durcli das liolie Kalkplateau zwischen dem Kassaba- 
Tlial und der Ebene von Dembre schwer begreifen. Nacli dieser Theorie 
milsste der Dembre-Fluss ursprtinglich als eine kleine 8chlucht am Rande 
der Ebene von Dembre bei Myra existirt und sicli dann spater durcli 
das Plateau nach ruckwarts durchgefressen haben, um das Kassaba- 
Thal anzuzapfen und zu entwassern. Wie icli nun in meinen Beiiier- 
kungeii iiber die Bildung von Querthalerii (2. Folge, Jalirb. geolog. 
Reichsanst., 1882, pag. 702 u. 742) auseinaiidergesetzt babe, lasst sicli 
in derartigen Fallen der Grund der eiitschiedenen Bevorzugung einer 
einzigen Auswaschungsfurche vor vielen, die unter mehr oder weniger 
gleichen Bediiigungen sicli entwickeln, nicht recht eiiiseheii. Nirgends 
aber spring! mehr ivie bier am Dembre-Tschai die Unzukbmnilichkeit 
der betreffenden Vorstellimgsweise in die Augen. Abgesehen von einer 
nach der Gegend des Aladja-Dagh zu orientirteii, bstlich vom Dembre- 
Tschai sich in das Gebirge liineiiiziehenden 8chlucht, wird der Rand der 
Ebene von Dembre nur von ganz unbedeutenden, zumeist quellenleeren 
Rinnen gefurcht. Weiiii es nun auch einer solchen Rinne, beispielsiveise 
durch das Anzapfen einer subterranen Wasserader, bei ilirer fortschrei- 
tenden Vertiefung gelungen ivare, sich etwas weiter in das Gebirge 
hineinzuarbeiten, als ihre heute so unendlich zuriickgebliebenen Nachbarn, 
so wtirde sich doch in jeder beliebigen Phase der betreffenden Thal- 
entwicklung ein 8ysteni von 8chluchten an dem jeweiligen oberen Ende 
des Thales haben bilden mlissen, welche ihrerseits nach ihreii oberen 
Verzweigungen zu mehr und mehr divergirt haben wurden. Von dieseii 
divergirenden 8chluchten hatteii sich immer wieder wenigstens einige 
nach ruckwarts in das Plateau einsagen mlissen. Wir wurden dann 
mancherlei Verzweigungen seitlich von dem heutigen Hauptthallaufe ivalir- 
nehmen; statt dessen gibt es aber, abgesehen von der soeben besprochenen 
Theilung des Thales kurz vor dem Kassaba-Tliale, in der gaiizen Lange 
des Dembre-Durchbruches iiur eine einzige etwas grbssere Schlucht, 
welche in das genannte Querthal inundet. Dieselbe komiiit von Nord- 
osten und befindet sich etwa in der halbeii Entfernung zwischen Myra 
und dem Kassaba-Thale. Alles Aiidere beschraiikt sich auf kurze steile 
Furchen, welche langs den 8teilwanden des Thales vom Plateau herab- 
laufen. 

Gerade bei der Horizontalitat der Schichtung petrographisch zu- 
dem tibereinstimmender Massen, welche Horizontalitat sich langs des 
grossten Theiles der Erstreckung des Durchbruches bemerkbar maclit, 
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wilrde man eine ziemlieli g’leichmassi.a’c Verzweiii’iing’ der Erosionsfurcdicn 
erwarten diirfen, insofern die spidendeTliati^*keit des AVasser.sja liier nacdi 
jeder Seite bin ahnliclie Beding-ung-en und gleicliartige Widerstande antrifft. 
wall rend man sicli bei geneigten Scliicliten leiciiter das Pravaliren der 
b^rosionstbatigkeit nacb einer bestimmten, und zwai* nach der auf das 
8treiclien senkrecbten Eicbtimg vorstellen kdnnte. was einem wold zuerst 
von Riitimeyer entwickelten Gedanken entspricbt. 

j\Iit diesen Bemerkimgen sollen jedocb nicbt etwa alie Bedenken 
gegen die mdglicbe AnAvendung der von nnr selljst ini Jabre 1878 ver- 
tretenen Quertbaltbeorie auf das Dernlire-Tbal lieseitigt Averden. Es sind 
namentlicb die Verbaltnisse der Auslireitung neogener ^Meeresabsatze im 
Tbale von Kascb und einigen Zuflussgebieten des Demlire Tscbai, Avelclie 
dabei zu ErAvagungen Veranlassung gelien, aaus icb aber bier nicbt 
naber ausfiibren Avill, 

Das Thai von Kasch oder Kassaba. 

Es Avurde scbon erAA^abnt, dass kurz Amr dem Eintritt aus dem 
Dembre-Tscbai in das Kassaba-Tbal die Kalkscbiebten ibre borizontale 
Lage ATrlassen und gegen das Kassaba-Tbal zu fallen. Sobald man aus 
dem Bereicb der Kalkmassen beraustritt, Avas ieb durcb die von Xord- 
osten kommende Seblucbt vornabm, beobaebtet man am Flussufer graue. 
Aveicbe Mergel mit festeren, kalkigen, dlinnen ZAvisebenlagen. Dieselben 
streicben in Stunde dVa nnd fallen mit 40 Grad nacb XordAvest. gebdren 
also deutlicb in das Hangende des Kalkes. Ein nicbt sebr macbtiger 
Loss liegt bier stelleiiAveise iibergreifend an der Greuze beider Bildimgen. 
Er entbielt viele Scbalen von Pu'pa sp. EtAvas macbtiger. bis zu 
f) Fuss stark, sab icb solcben Loss aucb nocli Aveiterbin zAviscben dieser 
Stelle und dem Marktflecken Kassaba. Er bedeckt uberall Gebilde 
almlicb denen. die Avir am Eande des Langstbales angetrolfen batten. 

Diese Gebilde gebdren einer jllngeren Tertiarformation an. Ver- 
steinerungen AAUirden zAvar trotz alien Sucbens gerade an der zuerst 
bezeicbneten Stelle darin nicbt aufgefunden. Docb ist der Zusammen- 
bang ZAviscben den genannten Mergeln mit anderen palaontologiscb be- 
zeichneten Partien in der Umgebung von Kassaba so CA'ident, dass an 
der 8tellung derselben als eines den Eocankalken iibergeordneten jiingeren 
Formationsgliedes aucb obne die bier sebr deutlicben LagerungSA'erbalt- 
nisse nicbt zu zAveifeln Avare. 

Scbon beiin Abstieg in das Kassaba-Tbal auf dem Weg von Gjdl- 
Bascbi liber Gellemen nacb Kassaba batte icb bemerkt, dass die Kalke 
des Plateaus nicbt ausscbliesslicb den Eand desselben gegen das Kassaba- 
Tbal bin zusammensetzen. Icli sab dort den Fuss dieses Eandes von 
Hdgelmassen gebildet. Avelcbe eine ascbgraue Gebangefarbe zeigten, 
andere BdscbungSATrbaltnisse aulwicsen als der Kalk und aus jMergeln 
bestanden. Die Lagerungsverbaltnisse Avaren dort nicbt in ausges])rocbener 
Deutlicbkeit aufgescblossen. Docb macbten die IMergel den Eindruck 
einer dem Kalk gegenilber jiingeren Bildung, und da der Kalk daselbst 
durcb das Vorkommen von Xummuliten als eocan bezeicbnet Avar, so 
konnte nur an jilngeres Tertiar gedacbt Averden. Das zum Tbeil an den 
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Sclilier erinnernde Ausselicii der Mero-cl, der ctwas fiyscliarti^-e Habitus 
niaiK'lier ZAvisclienlageu fielen Ijesoiidcrs aiif. 

Nocli an eiiier andereii Stelle, am Siidraiide des Kassaba-Tliales, 
diircliselmitt icli die Eegion, in wclclier die tertiaren Merge! an die 
Kalke des Plateaus siidlieli voin Kassal)a-Tlial angrenzen. Es Avar dies 
ini siidAvestlichsten Tlieile des Tlialgebietes, am Wege Aami Gjul-Basebi 
Uber Ja-u und Genados nacli dem spater nocdi zu nennenden Dorfe Here. 
Dort liegt imterliall) Genados im Tbale das kleine Dorf Istebi ini Geliiete 
der Mergel, Avelelie eine Strecke lang an dem Gebirgsrande binaut- 
reicben. Gleicli oberlialb Istebi bebndet sick eine innmanerte Quelle, 
und erst etAA-as oberlialb derselben beginnt der Kalkstein, der liier durcli 
kleinere Formen Amn Nunnnuliten cbarakterisirt AAurd. Die Mergel streicben 
deutlicli in Stuiide 4^/2 ^^^d tallen ebeiiso deutlicb nacli Slldost imter 
die sicli darliber erliebenden Eocankalke ein. Dieses Verlialten ist be- 
ziiglicli der Eintallsriclitimg so entgegengesetzt dem Verlialten derselben 
Mergel beim Beginn des Dembre-Quertbales, dass ich daAmn niclit AAxnig 
betrotfen AAurde. Im Hinblick auf das, Avie sicli spater nocli ZAveifellos 
ergeben AA ird, entscliieden jiingere Alter der Mergel muss bei Istebi eine 
Ileberkippung der Scliiclitenfolge angenommen Averden. 

ZAA isclien Istebi und dem Fellen-Tscliai am Wege nacli Dere ist der 
Cbarakter des sicli bier allnialig a ersclnnalernden Thales xoii Kassaba 
in seiner Langstlialanlage AAmlil im Allgemeinen geAvahrt, dock darf man 
sick dieses Thai kier nickt als eine Amn Quartarbildungen eingenommene 
Ebene vorstellen. Die miocanen Mergel kerrscken kier liberall, und das 
Amn iknen zusammengesetzte Gebiet ist Amn zaklreicken kleineren Erosions- 
turcken diirckzogen. Die Oberflacke der Mergel ist dakei deutlicli terrassirt. 
Man erkennt gegeii den Fellen-Tsckai zu AA^enigstens ZAA^ei gut markirte 
iikereinandergestellte Terrasseii, AA^elcke allerdings diirck jene Erosions- 
turcken in eine Uiizakl a^oii Abscknitten zerlegt sind, so dass der 'Weg 
Aviederkolt auf kleine Strecken bergauf und bergab gekt. Die Terrassen 
besteken kier, Avie kauni nock erlautert zu Averden brauckt, nickt aus 
eiiiein Aom Flusse angescliAAenimten Material, sondern sind durck Ab- 
radiriing entstandene TeiTainformen. Priicktige Baume (zuin Tkeil Isadel- 
liblzer) sckmiicken in einiger Entferimng Auni Istebi gegen den Fellen- 
Tsckai zu diese Gegeiid. Dieselben bilden keiiie dickt zusammenkangenden 
Bestande, sondern sind aknlick Avie in einer Parkanlage gruppirt. 

In den Mergeln, die kier nickt gerade sekr A ersteineriingsreick 
sckienen, fand icli kier iinterAvegs eine grossere^ Koralle, Avelcke, auck 
okne nailer bestimmt zu AAnrden, geniigt, uni den marinen Ckarakter der 
Mergel darzutkun, AA^elcke gerade in dieser Gegend nickt so A^ersteinerungs- 
reicli zu seiii sckeinen, aauc stelleiiAveise andersAvo. 

Das Thai A^erengt sick nun mekr und mekr nack aufAvarts zu und 
etAva eine kalbe Stunde unterkalb Dere ^Ami Istebi nack Dere betragt 
die Entfernung zaa ei Eeitstunden) kommeii Avieder die Kalke jenseits der 
Mergel zuin Vorsckein. Dieselben bilden eine enge Sckluckt, in AA^elcker 
die pracktig griiii gefarbten GeAA-asser des Fellen-Tsckai sckaumend dalier- 
eilen. Kurz yoy dem an einem saiifteren Abkange des Kalkgebirges 
erbauten Dorfe Dere verlasst man das Tkal dieses Flusses. Der letztere 
konimt aus einer nock AAdlder gestalteten, fiir berittene Reisende ganzlick 
uiipassirbaren Kalksckluckt lieraus, in AA^elcke er AA^eiter oben gleick 
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unterhalb der spater zu erwahiienden Orte Hadjiogblan and Assar-Altii 
eintritt. Diese Scblucdit ist bereits ein ecbtes Qiiertbal, wabrend die 
bisber verfolgte Tbalstrecke zur Xotb nocb als eine obere Verzweigimg* 
des Langentbales von Kassaba aufgefasst werden konnte (obscbon nicbt 
inebr in einein streng tektoniscben Sinne). 

Die Anlagerungsgrenze der miocanen Mergel gegen den Kalk, die 
wir bier passirt baben, Avar an den von inir beobacbteten Stellen in 
deni von tippiger Biiscln^egetation bedeckten Tbale nicbt deutlicb genng 
anfgescblossen, inn eiiien Scbluss anf die Lagerimgsverbaltnisse zu 
gestatten. 

Kebren AAur zunacbst nacb dein Kassaba-Tliale zuriick. Der Markt- 
flecken oder die Stadt Kassaba liegt in der Xabe des Zusammenflusses 
des Fellen-Tscbai init dem jenseits des Snsuz-Dagb entspringenden 
Jaillani-Tscbai. Die Gegend dieser Flussvereinigung wird ganzlicb von 
einem alteren alluvialen Scbotter beberrscbt. Dock liegt bald nord- 
Avestlicb ansserbalb Kassabas ein Avenig macbtiger Loss, nnd nacb kurzer 
Zeit beginnen anf dem AYege, den man von bier aus nacb Gendova 
Oder nacb Hadjiogblan einscblagt, flacbe Tertiarbiigel, Avie sie sonst all- 
gemein die Depression des Kassaba-Tbales einnebmen. 

Dieselben besteben AAueder aus ascbgraueu, bie und da sogar griin- 
licben Mergeln mit festeren Zaa iscbenlagen, Avelcbe tbeils ebenfalls kalkig 
und mergelig, tbeils in selteneren Fallen sandsteinartig sind. In geAAussen 
boberen Lagen Averden die Sandsteine etAA’^as baufiger. Sie entbalten 
dann glaukonitiscbe Partikelcben. 

An einigen Stellen liegt in den Vertiefungen des Gebietes etAA^as 
Loss mit Scbalen einer kleinen Helix. Auf einem nicbt unbetracbt- 
licben Flacbenraum, auf der iiordAA estlicben Seite des Tbales vor dem 
Anstieg auf den Tekirdjik-Dagb, rubt dilimaler Scbotter auf den tertiareu 
Auboben. Dieselben Tertiarscbicbten gelieii nun bier eine Strecke Aveit 
den Abbang binauf und zeicbnen sicb dabei durcb das stellenAveise 
nicbt seltene Vorkommen organiscber Reste (kleine Forinen von Gastro- 
poden und ZAveiscbalern) aus, unter denen Cassis saburon^ Limopsis sp. 
zu neiinen Avaren. Kameutlicb aucb kleine Pteropoden sind bier nicbt 
selten. Die ascbgrauen Mergel iiberAAuegen aucb bier. In einer geAAdssen 
Hobe, etAva 2 Stunden von Kassaba entfernt, belindet sicb eine Quelle. 
Bald oberbalb derselben beginnt AAueder der Kalk, der die bober anstei- 
genden Berge zusammeusetzt. Die bier erAvabnten Miocanbildungen zieben 
sicb nordlicb zunacbst nacb der Gegend von GendoAva (Kandyba) bin, 
Avo ibre Existenz scbon Amn Spratt und Forbes constatirt AAurde. 

Den nordAvestlicben Rand des Kassaba-Tbales lernte icb dann 
nocb an einer anderen Stelle kennen, als icb inicli A^on Kassaba iiber 
den Susuz-Dagb in das Tbal Amn Gjombe begab. Icb verfolgte dabei 
zuerst den Lauf des Jaillani-Tscbai, Avelcber Avestlicb voni Susuz-Dagb 
die GebirgsuniAvallung des Kassaba-Tbales durcbbricbt, eine Strecke 
nacb aulAvarts bis zu dem etAva Stunden von Kassaba entfernten Dorf 
Kemer. 

Auf den tertiaren Mergeln liegen bier anfanglicb nocb einzelne 
Partien von diluvialem Scbotter, stelleiiAveise aucb Amn Loss. Der 
letztere ist bier AAue sonst im Kassaba-Tlial nur Avenifi: macbtig. Bald 

an. Zuerst bemerkt man bier steigen die tertiaren Hiigel etAvas bober 
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iiordnordwestliclies Einfallen ibrer Scbieliten. Dasselbe wird allmalig’ 
flaeber iind eiidlicdi komint sogar ein sclnvaeb eiitgegeiigesetztes Eiii- 
fallen ziim Vorscbein. Docb wecbseln die Fallricbtiingen nocb eiiiige- 
iiial, bevor man Kemer erreicbt. Die Gegend gleiclit in diesem tertiaren 
Voi’lande des 8nsiiz-Dagb einem Garten. Sie ist pi-aebtig griin bewaebsen 
nnd von bilbseben Bauingruppen besetzt. 

Sandsteine imd Conglomerate stellen sicb ein. Bei Kemer selljst 
treten dann macbtige grobe Conglomerate aiif, anfanglieb nocb flaeber 
gesebiebtet, bald aber deutlieb tbalwarts, das ist nacb StidsUdost fallend. 
Das ist namentlicb deutlieb zu beobaebten, bald naebdem man die bier 
sicb mebr verengende Seblucbt des Jaillani-Tsebai verlassen bat, um 
nordwarts ansteigend die Yorboben des 8usuz-Dagb zu gewinneu. Die 
Conglomerate fallen also bier deutlieb vom alteren Gebirge ab und 
geboren ibrer Stellung nacb in das Liegende der tertiaren Mergel, mit 
welcben sie jedocb vielfaeb innig verbunden und zusammengeborig 
ersebeinen. 

Bald jenseits Kemer beginnen am Tballauf des Jaillani-Tsebai Kalk- 
felsen aufzusteigen. Die 8cblucbt, dureb welebe der Fluss sicb bier 
bindurcbwindet, ist bald so eng, class sie ftir den Yerkebr obne kiinst- 
licbe Xacbbilfe unzugauglieb wird. Desbalb musste icb clem mir sebon 
in Kassaba ertbeilten und bier in Kemer wieclerbolten Katbe nacbgeben 
und iiber den Susuz-Dagb geben, um in die zwiseben diesem Gebirge 
und clem Ak-Dagb sicb binziebende Depression gelangen zu konnen, 
anstatt, wie mein ursprllnglicber Plan war, das Durcbbrucbstbal des 
Jaillani benutzend, ein vermutblicb besser aufgescblossenes Profil dureb 
die Gebirgserbebung zwiseben clem Kassaba-Tbal und der jenseitigen 
Langstbaldepression zu studiren. An diesem Y^ege liber das Gebirge 
trifft man den das Conglomerat unterlagernden Kalk erst in einer 
gewissen Hobe. 

In dem Conglomerat kommen ausser den zablreicben Kalkgerollen 
aucb niebt selten Gerdlle eines dioritiseben Eruptivgesteins yoy. Das 
Yorbandensein dieses Conadomerats ist in clem Tertiarbecken von Kas- 
saba als eine localisirte Ersebeinung bemerkenswertb. An den tibrigen 
von mir besuebten Eandstellen des Beckens existirt es niebt. Dort 
grenzen die feineren 8eclimeute unmittelbar an den Kalk des Eand- 
gebirges. Ob die Bilclung desselben mit dem Umstande zusammenbangt, 
dass bier der Jaillani-Tsebai in das betretfende Becken sebon zur Miocan- 
zeit munclete und seine Gerolle zur Entwicklung von Eandconglomerateu 
claselbst Yeranlassung gaben, bleibt insolange fraglicb, als niebt nacb- 
gewiesen wird, dass die Eruptivgesteinsgerdlle des Conglomerats auf 
ein in dem Quellgebiet des Jaillani anstebendes Eruptivgesteiu derselbeu 
Art zuriickgefubrt werclen konnen. Die Fragen, clie sicb an die Be- 
sebafifenbeit und das x4uftreten der Ivkiscben marinen Tertiarbecken 

t/ 

knupfen, sind iiberbaupt sebr verwickelte, sebon wegen der gegenwar- 
tigen Isolirung dieser Becken, welcbe auf keinen Fall ibrer ursprltng- 
licben Anlage entspriebt. 

Da die geologiscben Kaiten von Spratt-Forbes und Tsebi- 
ebatsebeff im grossten Tbeile des Beckens von Kassaba tertiare Sliss- 
wassersebiebten angeben, so wiirde damit wenigstens die spatere Isolirung 
des Beckens bewiesen sein. Icb bin aber verpfliebtet binzuzufligen, dass 
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an den von mir besneliten Oertlichkeiten des Kassalja-Tliales tertiare 
Slisswasserscliicliten niclit lieobachtet werden konnten. Da llbrigens 
ancli Spratt imd Forbes bemerken, dass die Mergel in diesem Thale, 
welclie sie fiir vSiisswasserscliicliten ansprecben, keine Versteinerung-en 
lieferten, iind da T s c b i c b a t s c b e ff bier keine eigeneu Beobaebtiingen 
wiederzugeben in der Lage ist, so balte icb die Existenz soldier Stiss- 
wasserbildungen im Kassaba-Tbal fiir inebr als zweifelbaft. Es ist sebr 
wabrscbeinlicb, dass die allerdings in diesem Fade oft ziemlicb ver- 
steinerimgsarmen marinen Mergel derselben Gegend fiir Siisswasserabsiitze 
gebalten warden, denn tbatsacblicb Avurden in jenen Karten nur die, 
Avie es scbeint, A^ersteinernngsreicberen Absatze bei GendoAAm fiir inarin 
angesprocben and andere eAddent mit diesen Absittzen zusamnienbangende 
Partien mit der Farbe der SiissAAmssersebicbten bezeicbnet. Dieser L ni- 
stand begriindet eine der Avesentlicbsten Differenzen ineiner Karte gegen- 
iiber den alteren Darstelbmgen. 

Das obere Gebiet des Fellen-Tschai. 

Yon Kassaba aus anternabm icb, Avie scbon erwiilmt, eine Excur¬ 
sion nacb deni oberen Gebiet des Fellen-Tscbai, Avelcber der siidlicbste 
der grdsseren Zufliisse des Wassergebietes des Kassaba-Tliales ist. Es 
AYiirde scbon mitgetbeilt, dass das Tbal des Fellen-Tscbai niclit seiner 
ganzen Lange nacb passirbar ist. Uni in seine oberen Partien zu 
gelangen, muss man eine Umgebung iiber das Gebirge biniiber aus- 
fiibren. Icb ging also zunacbst iiber den Tekirdjik-Dagb nacb Assar- 
Altii bei Hadijogblan. 

Hat man die an der Flanke des Gebirges ausgebreiteten Tertiitr- 
scbicbten passirt, so trifft man, AAue ebenfalls scbon erAvabnt, oberbalb 
einer Quelle auf den Kalk, der das Gebirge seiner Hauptmasse nacb zusani- 
mensetzt. Die AiiAvesenbeit der genannten Quelle uiiter sebr abnlicben 
Verbaltuissen, aa ie die Amvesenbeit jener Quelle, die AAur auf der anderen 
Seite des Kassaba-Tliales bei Istebi besucbt baben, spricbt dafiir, dass 
an der Greuze des Avalirscbeinlicb innerlicb zerkliifteten Kalks gegen den 
undurcblassigen Tertiarniergel eine Wussercirculation existirt. Da nun 
aber bei regebnassiger Anlagerung der jiingeren Mergel an den alteren 
Kalk die Mergel ibre Undurcblassigkeit gegeniiber den im Kalk berab- 
sinkenden Wassern niclit erproben konnten, so ist bier, AA^enn scbon 
nicbt eine Ueberkippung der Scbicbtenfolge, Avie am jenseitigen Tbal- 
gebange, so docli eine ziemlicb steile Aufricbtung der Mergelscbicbte 
an der Forniationsgrenze Avabrscbeinlicb, Avodurcb einer aus der Hiilie 
des Kalkgebirges bier berab sicb ziebenden Wasserader der Aveitere 
Weg nacb der Tiefe erscliAvert Averden mag. Icb erAAmbne das, Aveil 
die Waldbedeckung dieses Abbanges (struppiger EicbeiiAAmld) eine zua er- 
lassige Beobacbtung der Scbicbtenstellungen langs des lYeges erscliAverte. 
Uebrigens sind nacb Spratt und Forbes etAvas AA^eiter nordlicb die 
marinen Neogenscbicbten von GendoAva tbatsacblicb stark geneigt 
(1. c. vol. II, pag. 174), Avas mit der ebeii gemacbteii Voraussetzimg 
gut iibereinstimmt. 

Jenseits der ersten Haupterbebuug, welclie man am Tekirdjik 
zu passiren bat, gelangt man zu einigen Jurukenbiitten, Nameiis Tekir- 
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Jaila, welclic anf ciiicni von Biiseliwerk unig*ebenen, ii])])igen Wicsen- 
griinde gelegen sind, der sich langsam wcstwarts liinabsenkt. Die Kalke 
der Umg’ebung lieferten keine deiitliclicn Versteinerung’en. Icli .sab nur 
allerliand warzenforniige Erliebnngen auf den Schicbtflachen, welclie von 
nnbestiminbaren organisclien Resten lieiTiihrten. Da aber Spratt iind 
Forbes in dem an das Miocan von Gendowa angrenzenden iilteren 
Kalke (1. c. vol. II, pag. 168) das Vorkommen von Nunimnliten an- 
geben, imd da sicli die Erliebnngen bei Gendowa in der wahrschein- 
lichen ungefabren Streicliimgsfortsetzimg des Tekirdjik-Dagb befinden, 
so kann anch flir die Kalke des letzteren die Zugelibrigkeit zum Eocan 
als imbedenklicli gelten, welclie Annalime durcb das gleich zn er- 
wabnende Auftreten von Kuminnliten an der Fortsetzimg unseres Weges 
jedenfalls unterstlltzt wird. 

Der betreffende oben genannte iippige Wiesengrund scbien einem 
abgesperrten Tbalfragment anzugeboren. Icb verliess denselben, wendete 
inicb seitlicb etwas mebr nacb Siiden, es ging nocb einmal bergauf 
und dann begann definitiv der Abstieg nacb dem Tbale des Fellentscbai 
in der Ricbtuna- nacb Assar-Altli zu. 

Hier bei diesem Abstiege fand icb wieder zablreicbe Durcbscbnitte 
und Aus^vitterungen von Xummuliten (massig grosse Formen). Die unteren 
Tbeile des Gebanges warden bier wieder von ascbgrauen scblierartigen 
Mergeln gebildet, welcbe itberbaupt beiderseits des ziemlicb engen, von 
Gruppen pracbtiger Kiefern besetzten Tbales in der Tiefe ansteben. 

1st nun aucb durcb die Auffinduug dieser scblierartigen Mergel 
von Assar-Altli in der That ein raumlicb vermittelndes Glied zwiscben 
der von Spratt und Forbes bei Gendowa am Rande des Kassaba- 
Tbales bescbriebenen Miocanscbicbten und den gleicb weiter unten zu 
nennenden versteinerungsreicben Absatzen von Saret constatirt worden, 
so bat sicb docb die von denselben Autoren (vol. II, pag. 174) aus- 
gesprocbene Vermutbung von einer directen Verbindung zwiscben den 
beiden Localitaten uicbt bestatigt. Die merkwtirdige Isolirung der 
einzelnen Tertiarscbollen in dieser Gegend wird uns im Gegentbeil 
sogleicb nocb mebr zum Bewusstsein kommen. 

Bei Assar-x41tu tbeilt sicb das Tbal nacb aufwarts zu, weil sicb 
bier zwei Zuflusse des Fellen-Tscbai vereinigen. Icb ging zunacbst in dem 
Tbale des nordlicberen dieser Zufllisse vorwarts. Dieser letztere bildet 
kurz vor seiner Vereinigung mit dem anderen Zuflusse ein kurzes Quer- 
tbal, in welcbem die miocanen Mergel wieder verscbwinden, wabrend 
beiderseits der Scblucbt steile Wande eines liberaus massig gescbicbteten 
Kalksteins aufragen. Grosse Bio eke dieses Kalkes liegen am Grimde 
dieser liberaus pittoresken Scblucbt. Bald aber verandert sicb die Scenerie, 
und das Tbal vurd bei einer Biegung wieder mebr zum breiten Langen- 
tbal, welcbes, kleinere Unregelmassigkeiten abgerecbnet, in Stunde 5 
streiebt, dem allgemeinen Streicben in den der Kllste genaberten Ge- 
bieten des slldlicben Lykien entspreebend. Hier siebt man abermals 
reebts und links unten an den Abbangen die ascbgrauen, tertiaren 
Mergel, wabrend die Hoben dabinter von Kalkmassen gebildet ersebeinen. 

Das Dorf Hadjiogblan bleibt bier reebts vom Wege liegen. Zwei 
Stunden oberbalb Assar-Altli liegt die Ansiedlung Sidek-Jaila in der 
Xahe der Quellen des Flusses und einer Wassersebeide, die sicb bier 
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innerhalb der Langsthalanlage erhebt. Die Baiimvegetation, welcbe die 
unteren Tbeile der Abbaiige bekleidet, nimmt in der Xabe dieser 
Wasserscbeide ab. Der kable Bergabbang nbrdlicb von Sidek-Jaila 
zeigt sicb von Erosionsscblncbten dnrcbfiircbt, die dureb die nngemeine 
Regelmassigkeit aiiffallen, mit welcber sie in fast gieicben Abstanden 
von oben nacb nnten obne Verzweigungen verlaufen. Die tertiaren 
Mergel baben bier aufgebort. In der Umgebnng der Wasserscbeide ist 
alles Gestein Kalk. 

Weiter verfolgte icb bier die betreffende Langstbalanlage nicbt 
und vermag desbalb nicbt anzageben, ob jenseits der Wasserscbeide, 
etwa gegen Bazyrgian-Jaila zu, wieder die neogenen Mergel beginnen. 
Icb ging von Sidek-Jaila vielmebr siidlich liber das Kalkgebirge bin- 
liber, iim in das Tbal des slldlicben Znflusses des Fellen-Tscbai zu ge- 
langen, welcber sicb bei Assar-Altll mit dem nordlicben Zuflusse ver- 
einigt. Icb gelangte nacb zwei scbwacben Stunden in dieses Tbal bei 
der Ansiedlung von Saret-Jaila, in deren Xabe sicb wieder eine Menge 
antiker Reste befinden. 

Der obere Tbeil des nicbt sebr lioben Gebirges, welcbes icb dabei 
passirte, fllbrt den Xanieii Garten. Einige kleinere, rings gescblossene 
Kessel sind in denselben eingesenkt. Auf der Xorclseite des Gebirges, 
gegen Sidek-Jaila zu, wurde ein slldlicbes, auf der Slldseite, gegen 
Saret-Jaila zu, dagegen ein nordlicbes Fallen der Kalkbanke beobacbtet. 
Die Kobe des Berges bei Garten entspricbt also den Hangendpartien 
einer Mulde. Hier bnden sicb nur Kalkbreccien, welcbe demnacb den 
Abscbluss der Kalke in abnlicber Weise vorstellen, wie die frllber er- 
wabnten Breeden am oberen Ende des Dembre-Quertbals gegen die 
Neogengrenze zu. 

Bei. Saret-Jaila befindet man sicb wieder in der Xabe einer Wasser¬ 
scbeide, dureb welcbe das dort entwickelte Langentbal zwiseben Assar- 
x41tti und dem Dorfe Saret mitten getbeilt wird. Aucb auf diese Wasser¬ 
scbeide reicben die Xeogenabsatze nicbt binauf. Man befindet sicb bier 
nocb vollig im Kalkgebiete. Das Dorf Saret selbst besuebte icb nicbt. 
Es ist weiter westlicb seitwarts gelegen, den eingezogenen Erkundi- 
gungen nacb in derselben Langstbalanlage. Herr Dr. Felix Luseban, 
der die beiden osterreiebiseben arcbaologiscben Expeditionen, wie sebon 
gesagt, als Arzt begleitete und wabrend der Dauer derselben, sowie 
aucb nocb spater, mannigfacbe Reisen zu antbropologiscb-etbnograpbiscben 
Zweeken in Klein-Asien ausfllbrte, kam aucb bierber und sammelte in 
den Mergeln, welcbe bei dem Dorfe Saret ansteben, viele Versteine- 
rungen, welcbe die Zugebbrigkeit aucb dieser Mergel zu der marinen 
Miocanbildung Lykiens beweisen und die altere Ansiebt von S p r a 11 
und Forbes liber dieses Vorkommen im Wesentlicben bestatigen. 

Von Saret-Jaila wieder bstlicli abwilrts nacb Assar-Altll gebend, 
beobacbtet man in den Kalken beiderseits des Tbales ^delfacb Ein- 
scblllsse von Quarz, namentlicb von rotbem Hornstein. Etwas unterbalb 
der Wasserscbeide fangt das Tbal an, sicb mit Kiefern, Eiclien und 
anderen Baumen zu bewalden, und etwa auf lialbem Wege zvdseben 
Saret-Jaila und Assar-x41tll beginnen die bei letzterem Orte sebon frllber 
erwabnten marinen Miocanmergel sicb zu entwickelu, welcbe bier zabl- 
reicbe Versteinerungen flibren, Auffallig waren bier Einscblllsse von 
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allerhaiid g-eriindeten Kiesclii in den Mer^’eln, eine Ersclieinun^-. die ieli 
in den gdeichalterigen Mergeln des Kassaba-Tliales nieht benierkt liatte. 

AVeiterbin bei Assar-Altii selbst, nanientlicli an der Bergnase, 
welche vor dein im Beveielie des Xeogen erfolgenden Ziisainnienfiusse 
der beiden Zufliisse des Fellen-Tsehai liegt, koninien sogar Conglomerate 
vor, ans ahnlichen kleinen Kieseln gebildet. wie sie den Mergeln ein- 
gebaeken sind. Die bier vorliandenen Gerblle von Kalk iind von ver- 
sebieden gefarbten Qnarzen besitzen etwa die Grbsse von Haselniissen 
Oder grossen Bobnen. Hire Herknnft ist bei der Xalie eines Qnarzein- 
scbliisse fubrenden Kalkes niebt sclnver zn erklaren. Sebwieriger ist die 
Anwesenbeit gewisser griiner Gerdllpartikeleben von serpentinoser oder 
vielleicbt diabasiseber Besebaffenbeit zn begreifen. Dieselben sind samint- 
licb sebr klein nnd denten vielleicbt sebon dadiircb aiif eine Abstammung 
ans etwas entfernteren Gebieten. Die erwabnten Conglomerate mitssen, 
well in der Mitte der Tertiar-Aiisbreitnng im Tbale von Assar-Altli be- 
findlicb, als eine bobere Lage dieses Tertiars aiifgefasst werden. ver- 
sebieden von den randlieb gestellten viel groberen Conglomeraten von 
Kemer, die vorbin besebrieben wurden. 

AA^as die palaontologiscben Einsebliisse im Xeogen dieser Gegend 
anlangt, so baben bereits Spratt nnd Forbes (vol. II. pag. 172 
nnd 173) eine Liste von Bestimmiingen iiber die Conebylien der 
Localitat Saret verdlfentlicbt nnd anf Grand dieser Liste das miocane 
Alter der betreffenden Absatze, welcbe mit den Scbicbten von Bordeaux 
nnd der Tonraine verglicben v^mrden, riebtig festgesetzt. Gegenwartig 
konnte es sicb nnr darnm bandeln, die von den engliscben Antoren 
iiberlieferten A^orstellnngen zn erganzen nnd, sofern dies liberbaiipt 
tbnnlicb vrar, 'aneb besser zn pracisiren. 

Herr Tbeodor F n c b s bat sicb frenndlicbst der Anfgabe nnter- 
zogen, die von Herrn v. L n s c b a n nnd aneb die von mir mitgebraebten 
A^ersteinernngen ans dieser Gegend zn bestimmen nnd bat dariibex ganz 
vor Knrzem in den A^erbandlnngen der geologiseben Reiebsanstalt (1885, 
pag. 107—1121 beriebtet. Die von ibm gegebenen Fossilienlisten konnen 
dort nachgelesen werden. AA^enn man diese Fauna im Ganzen betraebtet, 
so wird man sie als eine den dsterreiebiseben marinen Aliocanbildnngen 
entspreebende anseben mtlssen. Formen, ^ne: Conus extensus Partsch, 
Conus Dujardini DesJi., Conus Tarhellianus Grot ^ Ancillaria glandi- 
fonnis Lam., Terehra fuscata Brocc., Terebra pertusa Bast., Colum- 
bella fallax B. Hoern. und Auing., Natica millepunctata Lam., Csatica 
redempjta, Pleurotoma asperulata Lam., Ceritliium Bronni Partsch.^ Den- 

talium Badense Partsch nnd Lucina cf. miocenica mdgen etwa neben 
den stellenweise vertretenen Pteropoden nnd Atnrien die bezeiebnendsten 
Arten sein, von denen die meisten ansser dem genannten CeritMum nnd 
der Lucina aneb banfiger vorznkommen sebeinen. 

Herr Fnebs bat nnn in dankenswertber AA^eise die von ibm ge- 
maebten Bestimmiingen in der Art pnblieirt, dass jede der geniacbten. 
ilun iibergebenen Anfsammlnngen dnreb eine selbststandige Liste kenntlicb 
wird. Anf diese AA^eise erbalten wir drei Listen, erstlicb eine solclie be- 
treffend die Anfsammlnng des Dr. v. Lnseban bei Saret. zweitens 
eine Liste betreflPend eine Anfsammlnng des Dr. v. Lnseban bei Assar- 
Altli nnd drittens eine Liste betreffend die von mir bei Assar-Altli 
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gesammelten Concliylien. Die Verschiedenheit, welche sich in dieseii Listen 
zeig’t, ist F u c h s geneigt, auf Altersverschiedenheiten innerhalb der 
lykisclien Miocan-Ablagernngen zu beziehen iind demnacb die von v. 
L n scha n bei Assai-Altii gesammelten Versteinernngen der altesten 
Schicbtenfolge der palaontologisch vertretenen Schiclitenreihe zuznweisen. 
die von v. L us chan bei Saret gesammelten Fossilien aber fiir die 
jiingsten Scliichten dieser Reilie zu erklaren, wahrend die Sehichten. in 
denen icli selbst bei Assar-Altii sammelte, in der Mitte zwisclien den 
beiden anderen Schichtenfolgen stelien wiirden. 

Audi E. 8uess hat in seinem Antlitz der Erde (1. Bd., 11. Theil, 
pag. 404 und 455) der lykisclien Miocanbildungen gedacht mid scheint 
geneigt, die Hauptmasse derselben deni osterreichischen Schlier gleicli- 
zustellen, mit welcher Ansicht man sich sehr gut befreunden kann. wenn 
man dem Schlier keiii specielles Xiveau innerhalb der Miocanablagerungen 
zuweist und mit dieser Bezeichnung nur ein Faciesverhaltniss ini Auge 
hat. Ob gerade die bisherigen Beobachtungen ini siidwestlichen Klein- 
Asieii ausreichen, uni eine weiter gehende Meinung hinsichtlich der 
stratigraphischen Seite der Frage zu begriinden, bleibe fliglich dahin- 
gestellt. 

Icli will jedoch nicht an dieseni Orte die Discussion liber die 
Eintheilung der miocanen Mediterranstufe erneuern und beschranke iiiicli 
daher auf die wenigen folgendeii Bemerkungen liber die lykischen 
hierher gehorigen Bilduiigen. 

Bei Assar-Altll habe icli keinerlei Beobachtung gemacht, welche 
auf eine naturgemass yorzunehmende Theilung des dort nicht sehr 
machtigen Miocans hinweisen wllrdeii. Sollten ferner die Ablagerungen 
bei Saret wirklich jUnger sein, als diejenigen bei Assar-Altll, so wllrde 
sich wieder einmal der Fall ergeben, dass die jllngereii Mediterran- 
bildungen nicht liber den alteren liegen, sondern getrennt von diesen 
auftreten. Dies ware uni so auffalliger, als beide Tertiarpartien, Avie 
aus deni Vorstehenden sich ergibt, ilireni Vorkommen nach einer und 
derselben Langsthalanlage angehoren und nur durch eine relativ flache 
Wasserscheide von einander getrennt liegen, auf welcher das Neogen 
augenscheinlich erst durch spatere Denudation entfernt wurde. Die 
tektonischen Vorgaiige, Avelche auf eiiieni so engen Bauiiie und unter 
solchen Verhaltnissen das separirte Vorkommeii altersverschiedeiier 
Bilduiigen hatten beAvirken mllssen, Avllrdeii AAur uiis als sehr complicirte 
vorzustelleii liabeii. Namentlich darf dabei nicht llbersehen Averden. 
dass die angeblich der jllngereii Stufe angehorigen Scliichten bei Saret 
nicht etAva flach liegen, sondern almlich den angeblich alteren Scliichten 
von Assar-Altll gestdrt sind, und ZAvar nach S p r a 11 und Forbes 
(II. Bd., pag. 171) unter eineiii Winkel Amn 50 Graden geneigt stehen. 

Es ist niir das Wahrscheinlichste, dass die Verschiedenheiten. welche 
in den Amn F u c h s publicirten Listen zu Tage treteii, auf die Zufallig- 
keiten beiiii Sammeln zurllckzufilhren sind. Diese Thatigkeit des 
Sammelns konnte Aveder bei Herrii Dr. L u s c h a n, iioch bei mir eine 
systematische, durch langere Zeit fortgesetzte sein; Jeder von uns brachte 
vielmehr die Stllcke mit, die ihm bei einem flllchtigen Besuch der be- 
treffenden Localitaten gerade in die Hand kamen, und es ist ja auch 
sehr Avohl denkbar, dass Avir nicht in genau denselben Scliichten 
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g’esamnielt liaben, weil soiist die Uebereinstiiuiiiung der Suiteii eiiie etvvas 
gTossere ware. Da nun ferner die Fauna eine zieinlicli artenreielie und 
niclit allzu einforrnig’e zu sein sclieint i), so sail das Resultat Jedesinal 
etwas anders aus. Ob aber deslialb ('.onstant verseliiedene Horizonte 
vorliegen, ist wold noeli selir fraglieh. 8ollte dies aber docb der Fall 
sein, dann ist jedenfalls ilire Reibenfolge erst festzustellen. Der Ver- 
gleich init anderen beziiglicb ihrer wecliselseitigen Position nocli 
strittigen Bildungen reicbt fur eine solcbe Feststellnng nicbt vbllig aus. 

Auf das Vorkominen von Aturien in der L u s c b a n’scben Auf- 
sammlung bei Assar-Altii legt Fucbs besonderen Wertb, uin diese 
Fauna fiir alter als die von niir an derselben Localitat gesaimnelte bin- 
stellen zu konnen, welcbe letztere sicb wieder durcb die Anwesenbeit 
Von Pteropoden auszeicbnet, die man sonst init den Aturien zusammen 
in scblierartigen Bildungen zu finden gewobnt ist. Waruin sind Aturien 
flir solcbe Bildungen cbarakteristiscber als Pteropoden? Was ferner die 
angeblicbe, abgeseben von deni vorlaubgen Feblen der Pteropoden bei 
Saret bestebende Uebereinstimmung der Fauna von Saret init meiner 
Aufsammliing von Assar-Altti anbetrifft, so darf nocb erwabnt werden, 
dass Herr Fucbs von Saret eine Liste von 36 Arten gibt, wabrend 
ineiiie Aufsanimlung von Assar-Altii 26 Arten erkennen Hess, und dass 
nur 4 Arten (Ancill ar ia glandiformis, T er ehr a fuscata^ 

PI eurotom a asp erulata und N a tic a m ill e p u 7i c t a t a) beiden 
Listen gemeinsam sind. Die L u s c b a n’scbe Aufsanimlung von Assar-Altii 
zablt 19 Arten und bat wiederum init der von mir an derselben Localitat 
gefundenen Suite keiue Art gemeinsam, wabrend sie init der Aufsanmi- 
lung von Saret durcb 2 Arten (Fas ciol aria T arh elliaiia ^ PI euro¬ 

tom a cf. cor on at a) verbiindeu erscbeint. Das sind gewiss auffallige 
Tbatsacben, indessen scbeinen mir dieselben, wie scbon angedeutet, nur 
aus der Uuvollstandigkeit der veranstalteten Aufsammlungen bervor- 
zugeben und vorlaufig sprecben dieselben jedenfalls ebenso gut fiir die 
Mdglicbkeit einer Verbindung der L u s c b a n’scben Suite von Assar-Altii 
init Saret als fiir die von Fucbs angenommene iiabere Verwandtscbaft 
der von mir aiisgebeiiteten Scbicbten von Assar-Altii init Saret. 

Wie Fucbs ferner selbst aiigibt, sind die von L u s c b a n und die 
von mir niitgebracbten Stiicke aus Assar-Altii in gleicbem Grestein vor- 
liegend, dagegen sei das Gestein von Saret etwas abweicbend und 
gleicbe iiiebr deni Badener Tegel als dem Scblier. Gibt man eine solcbe 
Faciesverscbiedenbeit, die ja aucli in der Fauna ibren Ausdriick finden 
kaiiii, aucb wirklicb zu, so scbeinen docb andererseits die Lagerungs- 
verbaltnisse bei Assar-Altii und bei Saret sebr abnlicb zu sein. Bei 
letzterem Orte besteben namlicb die obersten Scbicbten iiacb Spratt 
und F orbes (VI. Bd., pag. 171) aus eineiii Conglomerat, dessen Gemeng- 
tbeile Kalk und Serpentin sind, und wir selbst liaben bei Assar-Altii, 
wie vorbin gesagt, ein abnlicbes Conglomerat ini Hangenden der nier- 
geligen Bildungen geseben. 

b Nacli deu Bestimmimgeu von Fnclis zusammen 75 Arten, 
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Ueber den Susuz-Dagh nach der Hochebene von 
Elmalii. 

Wir besclireiljen iiimmelir unseren Weg vom Kassaba-Tliale aiis 
Uber deii 8iisnz-Dagh iiacli deiu Tbale von GjomVje. Da dieser Weg 
liber deii Snsuz-Dagli iiocli von keineiii europaisclieii Eeiseiulen fritber 
gemacbt wordeii war, so bietet seine Besclireibung vielleiclit selbst dann 
eiiiiges Iiiteresse, weiiii sie aucli in geologisclier Hinsicht nicbt viel 
Unerwartetes bringen sollte. 

Bis Kemer imd bis an den Rand des Xeogengebietes gegen das 
Kalkgebirge waren wir dabei sclion gekominen. Bei Akgujn, ^/, 8tim- 
den von Kemer entfernt, befindet man sick sclion niclit mebr im Bereicli 
des Conglomerats. Akgujn ist ein einzeln steliendes Hans neben einer 
Cisterne, auf deni ersten etwas flacberen, baumfreien Vorspriuig des 
Gebirges erbaiit, den man iiacb eineiii ziemlicb steilen Anstieg erreicbt. 
Von bier aus bat man einen bilbscben Bliek in das Tbal von Kassaba. 
Dieser Ort liegt, nacb deni bergnianniscben Compass gemesseii, in der 
Ricbtimg von 8tunde 23 slidlicb von bier. Den Beginn der Quer- 
scbliicbt des Dembre sab icb von bier aus sildostlicb in der Ricbtung 
von 8tunde 9. 

Es treten bier feste belle Mergel im Liegenden des Conglomerats 
auf, welclie aber entscbieden mebr niit deni Kalkgebirge, als mit den 
Keogenscbicbten verbimden erscbeinen. Etwas unterbalb Akgujn ist die 
Greuze der Mergel gegen das Conglonierat selir deutlicb zu seben. 
Merkwiirdigerweise verlauft langs dieser Greuze, dort, wo man sie passirt, 
eine 8palte, welclie zwar tbeilweise von den Wandeii ber verscbiittet ist, 
indessen docb nocb niebrfacb den Cbarakter eines urspiiinglicb klatfend 
gewesenen Risses an sicb tragt. 

Gleicb oberbalb Akgujn beginnt der Kalk. Das Gebirge ist bier 
mit scblitter gestellten Vallouea-Eicben bewacbsen. Man gelangt, be- 
standig aufsteigend, nacb Kalyn Han (Kalen Clian), 3^2 8tunden von 
Kemer entfernt. Von bier aus erbalt die Gegeiid eine 8trecke laug den 
Cbarakter eines saiift ansteigenden Plateaus, bis etwa nacb einer weiteren 
balbeii 8tunde bei der Localitat Tscbescbme, wo, wie der Xaiiie sagt. 
eine Quelle bervortritt und nur ein einsamer 8cbuppen stebt, die 8teigung 
wieder bedeutender wird. Hier in der Nalie bebndet sicb aucb die 
Localitat 8alekler Ilaiili (8ulekler Cban), wo nocb Eicbeii vorkommeii. 

In der Gegend von Tscbescbme aber steilen sicb bereits Xadel- 
bcilzer ein. In etwas weniger als 5 8tunden bat man die Passbobe auf 
deni 8usuz-Dagli von Kemer aus erreicbt. 

Versteinerungen konnte icb auf deni ganzeii Wege von Kemer 
ber in den Kalken nicbt finden. Erst bier obeii auf deni Passe sab icb 
Andeutungen von organiscben Einscbliissen. Es waren zerstiickelte Reste 
von Seeigeln und undeutlicbe 8piiren von Rudisten. Die letzteren sind 
nun zwar keiueswegs ganz sicker, indessen uiocbte icb dock das Vor- 
konnnen von Kreide in dem Kalkcomplex des Susuz-Dagbs nicbt fiir 
unwabrscbeiiilicb balten. 

Beim Absteigen auf der nordwestlicben Seite des in Rede steben- 
den Gebirges tritt man mebr und mebr in einen anfanglicb scbiitteren. 
bald aber innner didder werdenden Nadelbolzwald ein. Der asiatiscbe 
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Riesenwacliliolder (J unip er uff excels a) 1)ildet liier im Verein iriit 
Cederii praelitige Bestaiide. Die Sceiierie ist die einei’ grossartij'-eii 
Ge1)irg’slandscliaft. S()l)ald die Ki’iiiiiinuna,’eii des Weges iind znfallige 
AValdliclitiingeii dies gestatteii, erl)lickt man den liber lOJJOO Fuss liolien, 
sclineebedeckten Ak-Dagli vor sick, die libcksteErliekiing der Gel)irgskette 
des Massikytos, welclie sick jenseits des Tkales von Gjbinke bekndet. 
Hier fand icli an der unteren Halfte des iKirdlicken Abkanges des 
8iisuz-Dag‘k wieder zaklreicke Nuinmuliten. Diese untere Ilalfte des 
Abkaiiges zeigt sick von tiefen Sckluckten durckfiirckt, vs’elcke der 
Weg nacli Gjuinbe in sckrager Ricktimg sckneidet, so dass man nickt 
fortlanfend bergab gekt. Dock ist der Abstieg ein ziemlick kurzer, weil 
das Tkal von Gjonibe betracktlick kbker liegt, als das Kassaba-Tlial am 
jenseitigen Abkang des Snsnz-Dagk. 

Auck dies'es Tkal ist ein Langentkal, vs^elckes imnitten seiner 
Erstreckimg von einer Wassersckeide abgetkeilt wird. Der kleinere 
siidwestlicke Tkeil des Tkales gekbrt dem Wassergebiet des Jaillani- 
Tsckai an, der grbssere nordbstlicke dem des Ak-Tsckai. Unser Weg 
konnnt etwas nordbstlick von dieser Wassersckeide kerab. Die letztere 
ist wieder aiissckliesslick aus Kalksteinen gebildet. 

Beim Han Kisilar Alangkti (Kizlar Alan Ckan) jedock, welcker 
(die Rasten abgereclmet) gate 6 Stunden von Kemer (fiir den vom 
letzteren Orte kommenden Reisendeu) entfernt ist, kbrt die Herrsckaft 
der Kalke auf, und es kommen in bedeutender Entwicklimg weisse Mergel 
vor, welclie in Stiinde 4 streicken imd ziemlick steil nordlick, das ist 
von den Kalken des Snsnz-Dagk, abfallen, wenigstens an der diesem 
Gebirge zngekekrten Flanke des Tkales. Bald entwickeln sick iibrigens 
ans diesen weissen Mergeln dieselben asckgranen Mergel, welcke bei 
Assar-Altii nnd im Kassaba-Tkale das Neogen reprasentiren. 

Gjbmbe keisst der Hanptort des Tkales, in welckes wir eingetreten 
sind. Hier betindet sick der Sonnneranfentkalt fiir eine zaklreicke Be- 
volkernng, welcke ans den benackbarten keissen Kiistenstricken Lykiens 
mit ikren Heerden kierker kommt, nni fiir die letzteren Flitter nnd 
Wasser zn finden, wenn die Verkaltnisse fiir die Besckatfnng dieser 
Lebensmittel in ikren Wintersitzen zn nngiinstig werden. Gjbmbe liegt 
an der nordwestlicken Seite des Tkales. Der kbckste Gipfel des Ak- 
Dagk, fiir welcken mir der Name E^dsckarsn-Dagk angegeben wnrde, 

von hier ans in der Ricktimg von Stnnde 17. 
Der Ak-Tsckai erkalt bei Gjbmbe vom Ak-Dagk her eineii nickt 

nnbedentenden Znflnss nnd drangt sick dann bei Tnz-Bnrnn, eine lialbe 
Stnnde tkalabwarts von Gjbmbe, an den siidbstlicken Tkalrand. Hier ist 
das Neogen, welckes wir bei Kisilar Alan-Ckan trafen, bereits wieder 
versckwnnden. Man siekt nnr Kalkbanke ansteken, welcke tkalwarts 
nordwestlick fallen. Dieses Verkalten halt an langs des Tkalrandes 
bis Armndlii nnd vielleickt dariiber nock kinans. Wie es sckien, kerrsckt 

liegt 

aber dieselbe Fallricktnng anck anf der entgegen.o'esetzten Tkalseite. 
Von Armndlii liegt der Gipfel des Ak-Dagk in Stnnde 5, das Dorf 
Aiwasil liegt genan in Nordwest von Armndlii in dem kier sckon zieni- 
lick breiten Tkale. 

Bei Armndlii gaben S p r a 11 nnd Forbes an, zaklreicke, dem 
Vorkommen von Saret nnd Gendowa entspreckende Tertiarversteinerimgen 
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gefimclen zii liaben. Es konnte sicb diese Angabe indessen nicbt anf 
Versteinenuigen ans Keogenscbicliten beziebeu, wenu es sicb um die 
anmittelbare Naclibarscliaft der Ortscliaft liandelt. Icli sab bier inir 
Nummiditen (zmn Tlieile JS\ Guettardif) imd Alveolineu in dem Kalkstein. 
Vermntblicb beobachteten die englischen Aiitoren marines Tertiar in 
einiger Entfermmg von dem Dorfe. Sie sagen ancli (II. Bd.. pag. 174), 
dass sicb die barten graiien Scbiefer, welcbe die Versteinerimgen fiibren, 
nacb den Scblucbten zu ausbreiten, welcbe von Armudlii aus in der 
Ricbtimg nacb dem Tbal von Kassaba fiibren, das beisst also wold in 
den Scblucbten, welcbe dort vom Siisuz-Dagb berabkommen. Diese 
Scbiefer mdgen also wobl am Rande des Ak-Tscbai-Tbales scbwer 
wabrzunebmen sein. Icb babe sie auf der Karte gleicbsam niir scbenia- 
tiscb angegeben. 

Neogenscbicbten sab icb aucb von bier ans bis Ebnalii nicbt mehr. 
Etwas binter Armudlii fangt vielmebr Loss an sicb in dem Tbale aus- 
zubreiten. Dersellie ist bereits bei dem Dorfe Deirmenkoi deutlicb zu 
beobacbten. Dock ist seine Macbtigkeit zwiscben bier und Elmalii 
nirgends aufgescblossen. 

Vor Elmalii verbreitert sicb das Tbal bedeutend und stellt eine 
rings von boben, zum Tbeil scbneebedeckten Gipfeln eingefasste Hocb- 
ebene vor. Hinter sicb bat man das scbneeige Haupt des Ak-Dagb 
gelassen, westlicb zur Seite erbebt sicb im Hintergrunde eines Seiten- 
tbales mit zackigen Conturen ein Kalkgipfel, vermntblicb der Girdef. 
und vor uns niebr nacb recbts taucbt der weisse Gipfel des Bei-Dagb 
empor. Die Erweiterung des Tbales verandert indessen nicbt wesentlicb 
dessen Cbarakter als Langentbal. Sie wird vielmebr bedingt durcb die 
breite und ebene Bescbaffenbeit mebrerer seitlicber Ausbucbtungen, 
welcbe zum Tbeil einmiindenden Nebentbalern entsprecben, oder aber, 
wie das Becken von Awlan, der Ricbtimg des Austritts der das Tbal 
durcbziebenden Gewasser conform sind. 

Die Stadt Elmalii, der volkreicbste Ort des beutigen Lykien, liegt 
am Abbange eines aus Kalk bestebenden Bergvorsprunges, weicber das 
Tbal abzuscbliessen scbeint. Angesicbts der bier mebr und mebr kabl 
Oder docb wenigsteus baumlos erscbeinenden Berggebiinge, welcbe 
zunacbst das Tbal einsaumen, maclit die von einem reicben Kranz von 
Garten umgebene Stadt (die Apfelstadt, wie der tiirkiscbe Name besagt) 
scbon von fern den Eindruck einer freundlicben Oase. 

Was die Gebirgsumwallungen der Hocbebene von Elmalii anlangt, 
so babe icb deren westlicbe und nordlicbe Seite leider nicbt personlicli 
kennen gelernt. Die Gipfel des Massikytos, welcbe man, den Ak-Tscbai 
binabsteigend, zur Linken hat, und welcbe der Reibenfolge nacb von 
SW. nacb NO. mit sicb ermassigenden Holien folgen, wurden mir als 
Ak-Dagb, Jumruk-Dagb und Kara-Tepe bezeicbnet. Sie besteben, so 
weit dies der Augenschein lebrt, aus Kalk, so wobl der spitzigere Ak- 
Dagb selbst, als der von bier die Conturen eines Trapezes nacb- 
abmende Jumruk-Dagb, als aucb die etwas weniger steil abfalleude, 
mebr rundlicbe Kuppe des Kara-Tepe. Die Reisenden, welcbe dieses 
Gebirge besucbt baben, scbildern es als sebr unzuganglicli und bericbten, 
dass die iiber die Nordauslaufer desselben fiibrenden Passe voller Fels- 
spalten und Ldcber seien (siebe Ritter, pag. 823), was sicb augen- 
scbeinlicb auf den Karstcbarakter der Kalke beziebt. Auf grosser Hdbe 
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am Sekia-Passe nordlich von dieser Gebirgsmasse befindet sicb sogar 
ein anscheinend abfliissloser See, der aber wohl gleicli anderen Karst- 
seen einen iinterirdisclien Abfluss besitzt. Es ist der See von Giirdef. 

Die neiieste K i e p e r t’sclie Karte von Lykien gibt aiigenscliein- 
lich auf Grund der von den Herren Professor Petersen imd Dr. v. 
Lusell an bei einer Besteigung des Ak-Dagli gewonnenen Daten nocli 
einige ebenfalls abflnsslose kleinere Seen oder Meeraugen in der Uni- 
gebung des genannten Berges an, was ich bier noch im Vorlibergehen 
erwabnte. Mit Gletscliererosion oder dergleichen sebeinen diese Meer- 
angen tlbrigens ebensowenig znsammenznbangen, wie die kleinen wold 
unter ganz abnlicben Verbaltnissen auftretenden Seen, die icb vor 
einigen Jabren in der Umgebung des Dormitor sab. Wenigstens ercilfnete 
mir Herr L n s c b a n, den icb vor meiner Abreise ans Lykien eigens 
ersuebte, bei deT dainals geplanten Besteigimg des Ak-Dagb auf Glacial- 
spuren zu aebten, dass er von derartigen Spuren niebts wabr- 
genonnnen babe. 

Ob die colossale Kalksteinentwicklnng des Massikytos imd seiner 
nordlicben Anslanfer so ausscbliesslicb ans Eocankalken bestebt, wie 
icb in Ermangeliing anderer Anbaltspnnkte fitr die Karte angenommen 
babe, ist wold noeb fraglicb, dock lassen sicb flir jetzt dentlicb er- 
kennbare Aenderungen des geologiscben Cbarakters in diesem Gebiet 
erst jenseits der genannten Erbebnng constatiren. 

Der Uebergang uber diese Gebirgsmasse von Elmalll ans nacb 
deni Xantbnstbale, oder genaner nacb dem Gerisbnrnn, einem Znflnsse 
des letzteren, bat dem engliscben Eeisenden Hoskyn (Jonrn. of tbe 
geogr. soc., London 1842, pag. 151—161) namlicb ergeben, dass sicb 
anf der Westseite derselben bis etwa zwei Stnnden oberbalb Kiimdscbilar 
eine Sandsteinbildnng befindet, die wold dem Flyscli znznrecbnen sein 
wil’d. 

Ancb in der Gegend von Eski Hissar nordwestlicb von Elmalll 
kommen Sandsteine vor , welcbe nacb S p r a 11 nnd Forbes stellen- 
weise sogar Nnmmnliten fllbren. Anf alle Fade aber ersebeinen dieselben 
in ibrer Verbreitnng dem Kalk gegenllber nntergeordnet. 

b Da ich leider das wichtige Xanthiisthal nicht besucht babe, will ich zur 
Orientirimg Derjeuigen, die imr diesen meiuen Aufsatz liber Ljdvien zur Hand haben 
sollten, hier in Kiirze die wichtigsten geologiscben Thatsachen iiber das Xanthusgebiet 
anfhhren. Nacb Spratt und Forbes (II. Bd., pag. 168) kommen an den Eandern 
dieses Thales griinlicbe Sandsteine und Sebiefer vor, die dem Macigno Italiens abneln. 
Es ist also wohl bereebtigt, die Farbe des F^seb auf der Karte niebt bios nacb der 
Augabe von Hoskyn auf der ostlicben, sondern aucb auf der westlicben Seite des 
Thales anzubringen, umsomebr, als einige Serpentinvorkommnisse daselbst die Kabe 
von Flyscb nacb Analogie mit anderen Gebieten des Landes wabrscbeinlicb macben. 
Bei Cydna (Kiepert sebreibt Pydnai), am Eingang in die Xantbus-Ebene, warden 
Kummuliten gefunden (Spratt und Forbes, pag. 168). In der Gegend von Arsa, 
graduber von Minara, wird ein isolirtes Vorkommen von marinem Miocan augegeben. 
Die interessanteste Bildung jedocb in diesem Gebiet sind die von den beiden oft ge¬ 
nannten engliscben Autoren besebriebenen neogenen Siisswassersebiebten, welcbe (1. c. 
pag. 175) ans weissen Mergeln, gelblicbem Kalkstein, Pisolitb und Conglomeraten be- 
steben und insbesondere durcb das Vorkommen von 5 adelinamidiPalu- 
d i n a cihy r atic a bezeiebnet werden. Herr Professor X e u m a y r bat in seiner 
Abbandlung uber die Insel Kos, wo analoge Bildungen vorkommen, sicb ausfubrlicher 
liber die Natur und die Bedeutung dieser Ablagerungen geaussert, was eventuell dort 
nacbgelesen werden kann. 

43* 
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Das Hochthal von Elmalii ist nnn vor Allem aiich dadurcli merk- 
wiirdig, dass sich in demselben grossere Wasseransammlungen hefinden. 
Westlicli Oder sudwestlicli YOU Elmalii breitet sich eine weite sumpfige De¬ 
pression ans. Der betreffende Moi ast wird von einein von Westen kom- 
menden Baclie nnter Wasser ii'esetzt. Er lieii’t in einer Ansbiiclitimo; des 
grossen Langenthales. Gnte zwei Stnnden siidlicb von Elmalii befindet 
sicli in einer anderen seitliclien Ansbnclitnng des Hanpttbales eine andere 
Depression, welclie von den GeAvassern des Ak-Tschai immdirt Avird. Es 
ist dies ein Avirklicher See, der AAAdan Gbl. Xim aber ist das Thai von 
Elmalii ein rings geschlossenes imd oberflachlicli abflnssloses, nnd trotz- 
dem sind die genannten Depressionen nicbt gesalzen, Avie man sonst in 
einem thatsaclilicli abflnsslosen Becken erAvarten sollte. Der Grnnd liier- 
von liegt in der tlieilAveisen Karstnatnr der das Becken nmgebenden 
Kalkmassen. 

Wenn man von Gjbmbe her sich Elmalii nahert, passirt man nicht 
Aveit von ' der Stadt einen Bach, Avelcher den Abflnss der erAA*ahnten 
snmpfigen Depression bildet. Dieser Bach nimmt einen scliAA^achen, von 
Nordosten kominenden Znflnss anf nnd tritt dann an das Gebirge heran, 
welches die bstliche Begrenznng des Hochthales bildet. Am Wege von 
Elmalii nach dem AAvlan Gbl passiit man diesen Bach vor dem etAvas 
seitlich (Avestlicli) liegen bleibenden Dorfe Diidenkoi noch anf einer Briicke. 
Bald nnterhalb dieser Briicke aber verscliAAindet der Bach in einer Hbhle, 
Avelche sich an der Basis des Gebirges im Kalkstein bftnet. Fiir das 
Wassergebiet dieses Baches ist also der nnterirdische Abflnss dnrch 
Beobachtnng zn erAveisen. 

Dies ist nicht der Fall beini Wassergebiet des Ak-Tschai, der in 
den AAvlan Gbl miindet. Am Aveiteren Wege zn diesem See kommt man 
bald noch naher an das Gebirge heran. Man sieht die Kalkbanke des- 
selben ziemlich flach geschichtet. Sie streichen von SW. nach NO. nnd 
fallen nach NW. Avenigstens dort, avo man sie znerst antriftt. Ihr tek- 
tonisches Verhalten ist also ein ahnliches Avie das der Eociinkalke von 
Armndlii. Ehe man an den See kommt, Avechselt ihre Fallrichtnng 
allerdings einigemale. Es finden also kleinere Faltnngen statt. Endlich 
gelangt man znm See. Derselbe hat nach Norden zn, avo er mit dem 
Hochthale von Elmalii commnnicirt, flache ebene Ufer. Im Osten wird 
er von niedrigen Bergen nmsanmt. Im Siiden nnd Westen erheben sich 
hbhere Berge, Avelche mit Nadelholz (vornehmlich Jumpevus excelsa nnd 
anch einigen CederiB schiitter bcAvachsen sind. Der Eindrnck, den diese 
Landschaft anf mich machte, war ein ziemlich diisterer, Avozn Anelleicht 
beitrng, dass ich Avahrend eines heftigen Gewitters hier voriiber kam. 

Der AAAdan Gbl hat nach Angabe der Bewohner dieser Gegend 
mehr als 2 Stnnden im Umfano-, Avas sehr Avohl mbglich erschien. Seine 
tiefsten Stellen diirften in der Nahe seines siidAA^estlichen Eandes sein. 
Doch erschien er mir grossentheils ziemlich flach, so Aveit sich das ans 
der Gestalt seiner Ufer benrtheilen liess. 

Als Fortsetznng der von ihni eingenommenen Thalansbnchtnng 
erscheint in geAvissem Sinne das Thai, in welchem das Dorf AAvlan 
liegt. Dieses Thai zieht sich jedoch siidwarts hinanf gegen das 
Gebirge. Ein kleines Bachlein kommt von dort herab nnd ergiesst 
sich in den See. 
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Da die dem Awlan Gol yAigeftilirten 'Wassermeng’cn reclit bcdeiitende 
sind, indem sie alle von dem Sudahliang der liolien Kette des ^fassikytos 
imd von dem NoidaLliange des Susuz-Dagli lierabkommendcn Gewasser 
in sick begreifen, welclie der Ak-Tscbai liierlierfillirt, so darf ange- 
nommen werden, dass diese^’ Znfnlir ein nnterirdisclier A))flnss an- 
nalieind das Gleicbgewicbt bait. Diese Ve'mntliung wird imterstiitzt 

, diircb die Betraclitnng des analogen Fades versclnvindender Gewasser 
bei Diidenkoi, den ^\iv vorher erwabnt baben, sowie dnrcli die Tliat- 
sacbe, dass zwiscben Diidenkoi imd Awlan verscbiedene Male tiefe 
Locber oder Hobleneingange in dem Kalkgebirge bemerkt warden, so 
z. B. liinter dem Dorf Tscbiflik, welcbes man anf dem Wege von Dii¬ 
denkoi nacb dem See imssirt, sowie bei Awlan selbst. Diese Beob- 
acbtimgen sprecben filr das verkarstete Wesen der den See nmscblies- 
senden Gebirge and macben es wabrscbeinlicb, dass sicb abnlicbe Locber 
unter dem Wasserspiegel des Sees befinden. Line derartige Yorstellnng 
ist sogar bei den Bpwobnern dieser Gegend vertreten, obscbon die 
32 Duden oder Locber, von denen S c b o n b o r n (R i 11 e r 1. c., pag. 807) 
diesfalls bbrte, vielleicbt der Zabl nacb nicbt so genan zn nebmen sind. 

Der nnterirdiscbe Corridor, welcber den Ueberscbnss des dem See 
zagefiibrten Wassers anfnimmt, mag immerbin eng genng sein, um 
besonders in Zeiten grbsserer Wasserznfnbr, wie nacb Scbneescbmelzen 
im Frilbjabr, die Abfnbr des Wassers derart zn verlangsamen, dass eine 
Stanimg obeibalb des Corridors eintritt. Dieser Stannng verdankt der 
See sein Besteben. Seine jeweilige Ansdebnnng kann selbstverstandlicb 
nur als Function seiner Wasserzufubr and des Querscbnittes seines Ab- 
zugscanals angenommen werden. Wiirde dieser Canal sicb mebr mid 
inebr erweitern, was ja mit derZeit, wenn kein verstopfenderDecken- 
einbruch erfolgt, nicbt ansbleiben kann, so wiirde der Spiegel des Sees 
fallen miissen and der See selbst ginge endlicb dem Verscbwinden 
entgegen. Er wiirde dem Scbicksal jener sumpfigen Depression siid- 
westlicb von Elmalii verfallen, deren Gewasser beute ibren Abflnss bei 
Diidenkoi besitzen. Scbon beute deuten ausgedehnte sumpfige Stelleu 
am Xordrande des Awlan Gol, welclie Zeugen einer von den Um- 
wobnern bebaupteten ebemals grbsseren Ausdebnung des Sees sind, es 
an, dass unter Voraussetzung ungeminderter Wasserzufubr der Abfluss 
bequemer als ebedem vor sicb gebt. 

Die Frage, wobin dieser Abfluss stattflndet, das beisst, wo die 
betreffenden Wassermassen wieder zum Vorscbein kommen, glaubte icb 
bei der Fortsetzung meines Weges von Awlan nacb Fineka beantworten 
zu kbnnen, woriiber icb sogleicb Mittbeilung macben werde. Icb will 
bier nur erwabnen, dass die bei Spratt und Forbes (Vol. I, pag. 166) 
reproducirte Vermutbung einer Volkssage, wonacb die Quellbacbe bei 
Limyra oder der Gjbksu ostlicb vom unteren Alagbir-Tscbai als Abfliisse 
des Awlan Gol beziiglicb des bei Diidenkoi verscbwindenden Ebnalii- 
Flusses angeseben werden, nicbt vie! Wabrscbeinlicbes fiir sicb bat, da 
diese Quellen denn docb etwas weit von den Punkten entfernt liegen, 
an denen das Verscbwinden der angeblicb zu ibnen gebbrigen Gewasser 
stattflndet, und wir im oberen Tbeile der tiefen Furcbe des Bascbkoz- 
flusses einen naber liegenden Sammelplatz fiir jene Gewasser besitzen. 
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Das Thai des Baschkoz-Tschai. 

Das besprochene kleine Thai, welches hei Awlan in den Awlan 
Gol mlindet, ist nnr eine Stnnde lang*. Es prangte ira iippig-sten Griin 
der Wiesen in seiner Mitte imd der waldigen Gehange, die es beider- 
seits einrahniten. Xacli massigem 8teigen erreicbt man die Passbobe, 
welche dieses Tlial von der Thalfurclie des Bascbkoz-Flnsses trennt. 
der siidlicli dieser Passbobe entspringt. 8cbon beim Dorfe Awlan nnd 
dann namentlicb aiif dieser Passbobe berrscben Kalke von breccienartiger 
8triictnr. 

Der Abstieg von diesem Pass ist viel steiler als der Anstieg. Das 
Gebirge nimnit sofort einen wilderen Cbarakter an, iind es blfnen sicb 
von Zeit zn Zeit zwiscben den Tbalwanden die grossartigsten Fern- 
sicbten. Bei der Localitat Kurndscbowa, 40 Minnten unter der Pass- 
bolie, war icb liberrascbt einen Tbalscbotter zn finden, welcber nicbt 
bios Gerblle von Kalk, sondern ancb von Grlinsteinen entbielt, obscbon 
recbts und links, sowie oberbalb dieser Localitat ansscbliesslicb Kalk 
anstebt. Dazu kommt, dass bier nicbt einmal ein irgendwie nennens- 
wertber Bacb existirt. Die 8cblncbt von der Passbobe bis bierber bat 
nnr den Cbarakter einer Regenscblncbt. Erst niiterbalb Kurndscbowa 
am weiteren Wege nacb Bascbkoz entspringt plotzlicb der Bascbkoz- 
Flnss, fiir den mir iibrigens ancb der Xame Fineka-Flnss angegeben 
wnrde, eine Bezeicbnimg, die indessen zn Verwecbslnngen mit dem dicbt 
beim seewarts gelegenen Marktflecken Fineka verlanfenden viel kitrzeren 
Bacbe fiibren konnte, welcber westlicb voni Unterlanfe des Bascbkoz- 
Tscbai entspringt. 

In dem Bascbkoz-Flnsse wird man mit grosser Wabrscbeinlicbkeit 
die Entwassernngsrinne fiir die am Rande der Ebene von Elmalli ver- 
scliwindenden Gewasser sncben dlirfen, namentlicb fiir diejenigen, welcbe 
den Awlan Gol passiren. 

Das Qnertbal des Bascbkoz-Flnsses liegt seiner Ricbtnng nacb in 
der Fortsetznng der Tbalansbncbtnng des Awlan Gol. Das Xivean des 
Ansflnsspnnktes der Qnelle des Flnsses liegt nicbt nnbetracbtlicb nnter 
dem der Ebene von Elmalli, erfiillt also dadnrcb eine wesentlicbe Be- 
dingnng fiir die Znlassigkeit jener Vernmtbnng. Andere Pnnkte, an 
welcben ein Hervortreten der nnterirdiscben Gewasser angenommen 
werden konnte, sind nicbt in derXabe, nnd irgendwo mnss ja docb ein 
derartiges Hervortreten stattfinden. Endlicb beweist das plotzlicbe Anf- 
treten eines bereits an seiner Qnelle bedentenden Bacbes bekanntlicb, 
dass dieser Bacb scbon vor seinem oberflacblicb sicbtbaren Ursprnng 
nnterirdiscb bestebt. Diese Tbatsacbe passt also vortrefflicb znsammen 
mit dem Verscbwinden der Gewasser, welcbe die Ebene von Elmalli 
dnrcbfliessen. 

Die soeben angeregte Frage lasst sicb jedenfalls leicbter bebandeln, 
als die nacb der Herknnft des vorber genannten Flnssscbotters von Knrnd- 
scbowa. Icb balte es tiir ein zn gewaltsames Ansknnftsmittel, immer an 
Eis- nnd Gletscberwirknngen zn denken, wenn Gesteine gefnnden werden, 
deren Transport ratbselbaft ist. In nnserem Falle wird man mit diesem 
Mittel nni so vorsicbtiger nmgeben miissen, als nirgends sonst in Lvkien 
Glacialspnren uacbgewiesen warden. Andererseits ist ancb die Hypo- 
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these, (lass der Ausfluss aiis deni Awlaii Gill vielleieht einstiiials an 
einem liillieren Punkte stathi»;efunden lialie als lieute, iind dass dieser 
Ausfluss den GrUnsteinscliotter von jenseits des unterirdiseli diircliflossenen 
Kalkg’ehir^’es niitgehracht liabe, zur Erklarung des Sacliverlialtes niclit 
ausreicliend. Selbst wenn man beispielsweise ini Ak-Tscliai analoge 
Scliottereleniente nacliweisen wlirde, so inUsste docb, so lange der Awlan 
Gill bestelit, das Scliottennaterial, welches deniselben zugefUlirt wird, da- 
sclbst zum Absatz gelangen, ehe es das Seebecken verlassen kilnnte. 
Alle Seen, die von einem Flusse durchstriimt wcrden, dienen ja bc- 
kanntlich als Filter fur den betreffenden Fluss. ^lan kijnnte also 
hilchstens die Anschauung zulassen, dass innerhalb des einst von 
einem unterirdischen Canal in hilherer Lage durchzogenen Gebirges sich 
die betreffenden Griinsteine anstehend fanden, ohne irgendwo an die 
Oberflache zu' treten. Doch fehlt es bei Kurudjowa. soweit ich das 
beurtheilen konnte, an olierflachlich miindenden Hilhlungen, welclie man 
als alte Oeffhungen eines solchen Canals ansehen kijnnte. Es bleibt 
mir also nichts Ubrig, als mich zur Ldsung der aufgeworfenen Frage fur 
incompetent zu erklaren und spateren Beobachtern das Studium dieses 
Riithsels zu empfehlen. Es ware dabei vor Allem die Milglichkeit im 
Auge zu behalten, dass die betreffende Ablagerung der jungtertiaren 
Zeit angehiirt, aus welcher wir ja in Lykien an mehreren Punkten 
Conglomeratbildungen niit Grlinsteinen kennen, und in welcher viele der 
heutigen Wasserscheidcn von geringerer Bedeutung als jetzt gewesen sind. 
Dieser Yermuthung bin ich auf der Karte vorlautig gefolgt, obschon 
die lose oder gar nicht bestehende Yerkittung der einzelnen Gerblle 
hier me hr an quartare Bildungen erinnert. 

Was nun den Griinstein des Schotters von Kurudschowa specieller 
anlangt, so will ich noch erwahnen, dass derselbe nach einer Mittheilung 
V. J 0 h n’s, der eine Untersuchung der mitgelirachten Proben vornahm, 
ein Pr01er obas ist: „Das Gestein zeigt sich aus Plagioklas, Horn¬ 
blende , Augit und Titaneisen zusammengesetzt. Die Entwicklung der 
einzelnen Bestandtheile ist, wie im Diinnschliff ersichtlich, eine rein 
kilrnige. Der Feldspath ist, ahnlich wie in dem spater zu erwahnenden 
Gestein von Scliekoi, sehr schlecht ausgebildet. Die Hornljlende erscheint 
nicht in gut entwickelten Krystallen, sondern in unregelmassigen Partien 
von brainier Farbe. Der Augit bildet griissere Kbrner von licht wein- 

eine Uinsetzung gelber Farbe und zeio’t besonders 2,‘e^’en den Rand zu 
eine in griine uralitische Hornblende. Titaneisen kommt 

bedeutender Meno-e in den bekannten, gehackt aussehenden Formen vor 
in ziemlich 

und zeigt oft Uinsetzung in den sogenannten Leukoxen.‘” 
Baschkoz, wohin wir nunmehr gelangen, ist eine kleine Colonie 

von Holzfallern, welclie die hier in der Xahe befindlichen Waldungen 
(Laubholz und Kiefern) sich zum Object ihrer Thatigkeit ausgewahlt 
haben. Die Kalke der Umgebung zeigen hier wieder vielfach Breccien- 
structur. 

Gleicli unterhalb Baschkoz sieht man riesige Kalkbldcke im Thale 
liegen. Ich liielt dieselben fiir Reste eines machtigen Bergsturzes. Bald 

q Icli war nicht wenig iibeiTascht, hier beim Voriiberreiten von einem Oester- 

reicher (Dalmatiner) anf gnt croatisch angesprochen zu werden. 
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daliinter Ijeobaclitet man Spureii von Sandstein im Tliale. welclie aber 
bald durcli Gerdlle verdeckt werden. Einige iin grossen Style angelegte 
Tlialterrassen treten nimmelir liervor. Sie sind inde.ssen nnr inelir als 
Rudiinente vorlianden, da sie sclion mannigfacber Zersbiriing ausgesetzt 
waren. Links am nordostlicdien Tbalgeliange sielit man die Rninen von 
Arykanda. Vorlier aber, ebe man zn denselben gelangt. tritt aiif der- 
selben Tlialseite ein gleicli bei seinem lb*sprimge ziemlicli machtiger 
Bach liervor, am Fuss einer liolien steilen, wild zerrissenen Felswand, 
ein neiier Zenge der durchliolilten Bescliaffenlieit des Kalkgebirges. 

Die Kalke zwisclien Basclikoz iind Arvkanda sind mannigfach 
gestort. Selir verscliiedene Richtungen des Scliiclitenfalles kommen 
bier vor. 

Wenige Minnten iinterbalb Arykanda trifft man wieder auf Sand- 
steinbanke zwisclien scbiefrigen Gesteinen. Sie streicben in Stiinde 13. 
also nabezii nordsiidlicb, bei steiler Scbicbtenstellimg. Vor Ariif oder, 
genaiier gesagt, vor der eine balbe Stiinde von Arykanda entfernten 
Muble Tscbatal Dermenii, der ersten zii Ariif geborigen Ansiedliing, 
werden die Sandsteine sainint ibren scbiefrigen Zwiscbenlagen ganz 
typiscb flyscbartig. Sie zeigen aiif den Scbicbtflacben ganz abnlicbe 
Protiiberanzen, wie wir sie in den Sandsteinen der Karpatben als Hiero- 
glypben bezeiclmet balien. Aiis kleinen Gercillen ziisamniengesetzte Con¬ 
glomerate sind diesein Flysch imtergeordnet. In diesen Conglomeraten, 
deren (wenn aiicb entferntere) Aebnlicbkeit mil den feinen Conglomeraten 
des Miocaii bei Assar Altli am Fellen-Tscbai sicli nicbt tiberseben liisst, 
land icb ancb Briicbstucke von Muscbeln. Dieselben waren aber leider 
nicbt bestimmbar. 

Hier bei Tscbatal-Dermenu verlief das Streicben der Flvscbbiinke 
in Stiinde 8 bei norddstlicbem Einfallen mit 40 bis bO Graden, war also 
von der Scbicbtenstelliing bei Arykanda wesentlicb abweicbend. Die 
bblieren Berge recbts iind links von dieser Localitat in der beiderseitigen 
idealen Streicbiingsfortsetzimg besteben indessen aiis Kalk. Aiis dieser 
Tbatsacbe mag die Scbwderigkeit erseben werden, Liber die Lageriings- 
verbaltnisse dieser Gegend iifs Klare zii kommen. 

Etwas Iinterbalb Tscbatal-Dermenu miindet, von Westen kommend, 
ein grosserer Back in den Bascbkoz-Tscbai iiiid in der Xabe des Zusanmien- 
fliisses siebt man eine niedrige altalliiviale Terrasse. Bei einer ziikllnf- 
tigen Bereisiing dieses Gebietes ware es wicbtig zii ermitteln, ob die 
Flyscbbildungen von Ariif in diesein Seitentbale wieder aiiftreten und 
iinter welcben Verbaltnissen. Man kdnnte in diesein Seitentbale eine 
Fortsetziing der von Miocanscbicbten ausgefiillten Langstbalanlage von 
Kassaba erblicken, wenn nicbt, wo von wir iins nocb inelir iiberzeiigen 
werden, die Streicbiingsricbtiingen in der biesigen Gegend so vielfacb zii 
dem Bane der Gebirgsmassen bei Kassaba im Gegensatz sicb bebnden 
wtirden. Audi spricbt die scblucbtartige Bescliaffenlieit, die man an 
jenein Seitentbale wenigstens bei dessen ^liindung wabrzunebmen glaiibt. 
nicbt gerade fiir seine Langstbalnatur. 

Unterbalb Ariif, wo die unteren Tbeile der Tbalgeliange stellen- 
weise durcli pracbtige Kiefern geziert werden, siebt man ungebeure bis 
bausgrosse Kalkbldcke iiber dem Fly sell liegen. wie denn iiberbaupt 
aucb weiterbin in dem ganzen Thai sebr viel Bergsebutt vorkommt. 
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Die Existeiiz aller dieser Masseii liisst sicli beriuein anf ein irerabstiirzeri 
von den Tlialg’eliang’en ziirlickfuliren, oline Inansjjruelinalnne glaeialer 
AVirkniigen. Die steilen Kalkwande, welclie das ^laterial dazu lieferten, 
treten bald wieder sebr nabe an den Weg lieran. 

Das Streiclien der Flyscbbiinke wird dabei wieder ein nordsUdlielies, 
iini etwas S])ater in die Ricbtnng’ von Stiinde 10 uljerziigelien. Die 
Seliiclitenstellimgen sind selir steile. Der Fluss gelit niinnielir diircli eine 
so scliniale, von steilen, fast senkrecliten Felswanden eingefasste Fnge, 
dass der Weg das Thai verlassen nniss, nm sicli in zieinlieher llbhe 
anf dessen linker Seite liinznzielien. Diese Schluclit erweitert sicli aller- 
dings etwa 2 Stnnden nnterlialb Aruf, and in dieser Frweiterung liegt 
das kleine Dorf Gjlikoi. Der Weg setzt sicli aber iingefahr in der ein- 
nial gewonnenen Hblie fort and fiihrt bei einein verfallenen Haase gerade 
oberbalb Gjlikoi vorbei za einigen Qaellen. Diese Localifat beisst Alassim. 
flier treffen wir wieder aaf die Sandsteine, die wir einige Zeit ans 
den Augen verloren batten. Docb zeigen sicli diese Sandsteine in diesein 
Falle mit bellfarbigen Mergeln verbanden. Diese Verbaltnisse balten an 
bis Tscbaradscbin. 

8cbon bei Gjakoi konnte icb an den Felswanden wieder jene 
seltsamen Niscben beobacbten, welclie sclion im Dembre-Tbal ineine Aaf- 
nierksanikeit erregt batten. Bei Tscbaradscbin aber komnien wieder 
antike lykiscbe Sarkopbage vor. Fine Ortscbaft wird mit diesem Namen 
nicbt bezeicbnet. Tscbarudscbin (Kiepert scbreibt Tscbaraga) ist 
vielmebr nar eine Localitat, welclie von den Passanten zar East beniitzt 
wird. Fin bausgrosser Kalkblock, der bier neben dem AVeg liegt, ist 
in seiner anteren Partie von Natar aas balb aasgeboblt and die Decke 
dieser balb offenen Hdble ist ganz von Lagerfeuern gescbwarzt. 

Von diesem Pankte an beginnt ein steiler Abstieg, da der Weg 
den Flass wieder aafsucbt. Das Streicben ist bier al3erall nocb in 
Stande 10 verlaufend, wie unterbalb Araf.^ Diese Ricbtang kann als 
Darcbscbnittsricbtang fiir die Streicbangslinien in dieser Gegend betracbtet 
werden. 

Unten am Flass angelangt, erblickt man macbtige, horizontal ge- 
scbicbtete, za Conglomeraten verkittete Scbotterbildangen. Einzelne Lager 
sind dabei alternirend fester verkittet als die anderen imd steben ilber- 
bangend an den Scbotterwanden bervor. Diese Bildimg ist diluvialen 
Alters. Bald mUndet, von Osten kommend, ein etwas breiteres Thai in den 
Bascbkoz-Tscbai, an dessen Abbangen der Kalk stellenweise eine rotbe 
eisenscbiissige Farbe aufweist. Dieser Pankt ist Standen vonAraf ent- 
fernt. Der Weg verlanft nanmebr eben im Tbale fort, dessen Yegetations- 
cbarakter bier wieder darcb massenbaft aaftretenden Oleander bezeicbnet 
wird. Der Tbalboden wird wenigstens anfanglicb ausscbliesslicb von 
grobeni Scbotter erfiillt, anter dessen Gemengtbeilen bier wieder baabger 
dioritiscbe Griinsteine auftreten, die vielleicbt ibrer Grbsse wegen nicbt 
allein dem frliber erwabnten Scbotter von Karudscbowa, sondern dem 
naberen Gebiete entstammen, ans welcbem das soeben erwabnte, von 
Osten her einmiindende Thai bervorkommt. Die intensiven Storangen, 
von denen das Gebirge betroffen wurde, baben bier augensebeinlicb 
nacbgelassen, denn beiderseits des Thales beobacbtet man flacb ge- 
scbicbtete Kalke. 

Jahrbuch der k. k. geol, Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (Emil Tietze.) 44 
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Melii’ere Felseiigraber, welclie man linker Hand an den steilen 
Wanden sielit, denteii sclion die Niilie der Eiiinenstatte von Liniyra an 
Hald (ilfnet sicli das Thai, nnd links (istlieh hreitet sick die Ehene von 
Liinvra ans, Avalirend reclits Avestlicli das Gehira,’e zwar etwas znriiek- 
tritt, aher docli oline Unterhrecliung- his an die Kiiste fortsetzt. wo es 
imter ■ deni Nainen Beinielik die Ehenen von Liinvra nnd Deinlire trennt. 

1/ 

inn ill! Cap Fineka gegen das Meer hin zu endem Beiiii Anstritt ans 
deni Tliale sielit man znnaclist reclits am Bergesahliangc das Dorf 
Tscliandir liegen. Melir iiacli der Ehene zn liegt in eiiiein von Liiss 
eingenommenen Gehiet das Dorf Baglijakassi, wo ein sogenannter Kiosk 
den Keisenden znin Uehernacliten einladet. Weiterliin in der Xlilie der 
Ktiste liegt der nnhedentende Handelsplatz Fineka, anf dessen Rliede 
hisweilen eiiiige armselige Kiistenfalirer aiikern, vornelimlicli inn Holz 
einznnelimen, welches ans der Gegend von Basclikoz liier lierahgehraclit 
wird. 

Das Gehirge zwischen den Ehenen von Limvra nnd Deinhre nher- 
setzte ieli heiiii Rnckwege von der Cliimaera von deni Markttlecken 
Fineka ans. Es erwies sick als ansscliliesslicli ans Kalk hestehend. 
Einige rotlie Farhnngen, welclie icli oherhalh des Dorfes Tscliandir am 
Ostahliange desselheu hemerkt liatte,' schienen mir von nieinem Wege 
ans ancli nnr anf Verwitternngs-Erscheinnngen des eisensclnissigen Kalks 
znriickznfnliren nnd niclit anf das Vorkommen von Serpentinen, die man 
ja wold liatte voranssetzen konnen. Strnppiges, niederes Bnscliwerk he- 
kleidet die Geliange, almlicli wie hei Henran nnd Gjol-Basclii. In den 
vielfacli gestorten Kalkeii land icli liier keine Versteinernngen, niclit 
eininal Xnmmnliten. Anf der Hohe des iiherans heschwerlicli zn passi- 
rendeii Passes sah icli etliclie lykisclie Sarkopliage. 

Als eineii wesentliclien Mangel hei den Ergehnissen dieser Ex¬ 
cursion kings des Basclikoz-Flnsses heklage icli, dass es mir niclit gelang. 
iiiit Siclierlieit iiher das Alter der dahei angetroffenen Flvsclihildiingem 
die iihrigens hald iiiiter Tsclinrndscliin anflioren, in's Peine zn konimen. 
Niclit alleiii der Mangel an Fossilien in den Kalken, sondern ancli die 
niclit ganz klaren Lagerniigsverlialtnisse des Flvscli selhst hereiten 
Scliwierigkeiten. Seiii Vorkonimen an den nnteren Geliangen des Thales 
hei Tsclinrndscliin nnd welter oherhalh konnte eheii sowohl anf seine 
dem Kalke gegenhher tiefere Position, als anf eiiie Einfaltnng kings 
des Thales hezogen werdeii. Die erstgenaniite Eventnalitat ist aher viel 
nnwahrscheinlicher, well der Flvscli sick in dieseni Falle ancli nnterhalh 
Tschnrndschin in tieferem hypsonietrischen Niveau iiiiter den holier an- 
stehenden Kalken fortsetzeii iniisste nnd icli sein Verschwinden in dieser 
Gegend niclit gerade einer nnterhalh Tschnrndschin dnrchgehenden 

P Es siud das eigeutliiimliclie, aber niir iu den etwas grosseren Ortscliafteu 
des Landes sich vorfindende, etwas Inftige Holzconstrnctionen , die aiis einem Unter- 
gestell von eiuigeu Pfalilen nnd einem flachen Bretterdacli besteheu, anf Avelclies man 
mittelst Leiter hinanfsteigt, nm daselbst a la belle etoile zn sclilafeu. Im Falle eines 
Pegens kanu man den Erdbodeu nnter dem Bretterdacli beniitzen, Bei der nieist beklageus- 
wertlien Banfalligkeit dieser Gestelle zielit der Eeisende lianfig vor, die Nacbt nnr iu 
der Nabe des „Kiosk“ znznbringen, Einige iiltere Baume gewalireu iu der Begel deu 
uotbdiirftigsten Sclmtz. 

Dieses Holz nnd das Holz, welches anf dem Dembre-Tscliai lierabgeflbsst 
wird, soil vielfach bis uach Alexaudria verschifft werdeu. 
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Venyerfiing ziischreiben mochte. Audi wurde man, im Fade der Flysdi 
alter als der Kalk ware, die Schicliten des letzteren deutlidier beider- 
seits vom Flvscb abfallen seben und endlicb wLirden sicli in den dem 
Flvscb iintergeordneten Congiomeraten bei Aruf wold keine Kalklirocken 
linden. Die sonst wabrscbeinlicbere Annabme jedocb einer Einfaltung 
des Flvscb iinter etwaiger Yoraussetzung seines jlingeren Alters wUrde 
fiir das Bascbkoztbal einen Langentbalcbarakter erwarten lassen, was 
init den beobacbteten Scbicbtenstellimgen bisweilen nicbt ganz vereinbar 
ist. Docb stimmt wenigstens das dfter beobacbtete Streicben in St. 10 
init der Durcbsebnittsricbtung des Tbales nicbt scblecbt iiberein. 

Um vdllig wabr zu sein, muss icb aucb bekennen, dass icb die 
von S p r a 11 und Forbes aus dem Bascbkoz- oder, wie sie scbreiben, 
Fineka-Tbal angeo’ebenen neoii’enen Siisswasserscbicbten nicbt wieder- 
gefimden babe.' Die genannten Autoren (Vol. II, pag. 178) sprecben bei 
Erwabnung derselben aucb nicbt von palaontologiscben Beweisen fiir 
ibre Annabme. Es ist moglicb, dass sie die weisslicben Merge!, welcbe 
mir bei Tscburudscbin mit dem Flvscb verbunden erscbienen. ibrer 

t/ i 

petrograpbiscben Aebnlicbkeit mit denen des Xantbos-Tbales wegen fiir 
Susswasserabsatze gebalten und dass sie aucb die frllber von mir er- 
wabnten borizontal gelagerten Conglomerate fiir alter als diluvial an- 
geseben baben. 

Die Gegend von Limyra, Rhodiapolis und am cheli- 
donischen Vorgebirge. 

Am westUcben Tbeile des Xordrandes der Ebene, in die wir ge- 
lano-t sind, lie2,'t die Euinenstatte von Limvra. Fiir die Anla^i’e dieser 
Stadt mag der Umstand bestimmend gewesen sein, dass daselbst an 
der Basis des Kalkgebirges mebrere sebr wasserreicbe Quellen dicbt 
nebeneinander entspringen. Dieses plotzlicbe Hervortreten so grosser 
AYassermengen an einer Localitat muss wieder mit der Yerkarstung des 
benacbbarten Gebirges im Zusammenbange gedacbt werden. 

Die genannten starken Quellbacbe bilden sogleicb nacb ibrem 
Hervortreten einen Sumpf, welcber unmittelbar an die bier ziemlicb 
sterilen Kalkmassen angrenzt. Dieser Sumpf sammt den etwas trockenern, 
von ibm ein£,’escblossenen ebenen Stellen ist von einer ausserordentlicb 
iippigen Yegetation bedeckt. Yerscbiedene Laubbaume, unter denen be- 
sonders einige uralte Platanen von riesigem Durcbmesser auffallen, aller- 
band Scblinggewacbse und AYasserptlanzen wucbern im iippigsten Griin 
und bilden einen merkwiirdigen Gegensatz zu den benacbbarten kablen, 
weisslicben Felsen mit deren antiken Resten. Der zum Tbeil gepflasterte 
Weg ziebt sicb knapp an der Grenze der beiden pbysiognomiscb so 
verscbiedenen Gebietstbeile bin. Es ist kaum anzunebmen. dass zu der 
Zeit, als Limvra bewobnt war, die Yerbaltnisse dieser Localitat den 
beutigen Grad der Yerwilderung aufgewiesen baben. Der Yortbeil, den 
die Anwesenbeit so macbtiger Quellen gewabrte, wird beute jedenfalls 
aufgeboben durcb die Xabe des erwabnten Sumpfes und die Fieber- 
diinste, die demselben entsteigen. Die meisten und macbtigsten Quellen 
miscben jetzt gleicb bei ibrem Entsteben ibrWasser mit den Gewassern 

44* 



348 Emil Tietze. [66] 

cles Snmpfes. Der letztere ist also yielleiclit erst in spaterer Zeit (lurch 
Stauungen des Ahflusses entstanden oder das Terrain wnrde im Altertlnnn 
(lurch angemessene Entwasserungs-Arheiten von der Versumpfung theil- 
weise befreit. 

Etwas weiter ostwarts gehend, kommt man an den Alaghyr-Tschai, 
liber (lessen schotterreiches Bett eine gemauerte roniische Briicke fiihrt. 
Kurz vorher hat man Gelegenheit, (lentlich die Schichtenstellung der 
die Ebene begrenzenden Kalkmassen wahrzunehmen. Das Streichen 
findet bier in Stunde 3 statt, das Fallen zumeist mit 20 bis 25 Graden 
nach SO. 

Leider ist das Thai des Alaghyr-Tschai in Bezug auf den geo- 
logischen Ban der dasselbe einschliessenden Gebirgsmassen fast unbe- 
kannt. Man kann nur sagen, dass es im Bereiche der grossen lykischen 
Kalkentwicklung liegt, und dass, wie Herr Benndorf mir mittheilt, 
in seinern oberen Theile Serpentine in grosserer Ausdehnung vorkommen. 
Diese letztere iMittheilung ist allerdings werthvoll, weil damit bewiesen 
ist, dass das anstehende Auftreten derartiger Eruptivgesteine nicht aus- 
schliesslich auf die Kitstengegenden des ostlichen Lykiens beschrankt 
bleibt, wo wir es an verschiedenen Punkten kennen lernten, wovon 
noch die Eede sein wird. Bei dem Durcheinander, welches in den 
Streichungsrichtungen des sildostlichen Lykiens herrscht, ware es jeden- 
falls erwltnscht, (lurch die Kenntniss der betreffenden Yerhaltnisse im 
Gebiete des Alaghyr-Tschai eine Erganzung fiir die von mir gemachten 
Beobachtungen zu erhalten, die an und fiir sich zur Herstellung eines 
iibersichtlichen Bildes nicht ausreichen. 

Den Nordrand der Ebene von Limyra lernte ich auch an seinern 
ostlichen Theile, ostlich vom Alaghyr-Tschai, kennen, bei dem Dorfe 
Schekoi (oder Schechkoi), in (lessen Xahe sich die Ruinen von Rhodia- 
polis und Korydallos befinden. 

Die Ruinen von Rhodiapolis mit einem grosseren romischen Theater 
liegen auf der Hohe des Berges, an (lessen siidsiidostlichem Fusse das 
Dorf Schekoi sich befindet. Wir machten bier Halt, da Herr Dr. L o w y, 
in dessen Begleitung ich reiste, den Inschriften in der Umgebung des 
Theaters eine genauere Aufmerksamkeit zuzuwenden wiinschte. 

Das kleine Dorf ist zerstreut gel)aut. An seinern nordlichen Ende 
befindet sich der Friedhof und eine Quelle. Westlich von dieser Loca- 
litat kommt ein kleines Thai zum Vorschein, dessen Eichtung von 
Westen nach Osten verlauft. Ausser den Kalken, welche die Hiigel der 
Umgebung zusammensetzen, treten bier auch Sandsteine auf, die mit 
den Kalken stellenweise zu wechsellagern scheinen. 

Auf der Siidseite der kleinen Schlucht sah ich dann eine Schichten- 
folge von schiefrigen Gesteinen, kieseligen griinen Mergeln und weiss- 
lichen, vielleicht dolomitischen ]\[ergeln in Yerbindung mit zersetzten, 
geschichtet auftretenden Dioriten. Diese Schichten fielen nach Westen. 
Auf der Nordseite derselben Schlucht kommen zunachst langs des dort 
verlaufenden Fusssteiges dunngeschichtete dichte Kalksteine vor, welche 
sildostlich fallen. Weiterhin jedoch erblickt man eine Kalkbank, welclie 
von SW. nach XO. streicht und nordwestlich fallt, gerade in der schein- 
baren Fortsetzung der vorher genannten Schiefer. Die beiden Thalseiten 
entsprechen sich also weder in der Gesteinszusammensetzung, noch in 
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cler Art der Schichtenaiifrichtung. Es dlirfte demnacli eine Storurigslinie 
mit der Erstreckim^ der genamiten Sehliiclit zusaninieiifalleii. 

Am Eiiigang* der KSeldiieht, einige ^Miiiuteii liiiitcr der tVitlier er- 
wahnten Quelle, constatirte ich auf der nordlielien Tlialseite eiiiige 
Partien von jiingerem Kalktuff. Die Quelle selbst tritt aber uiebt aus 
Kalk hervor imd scbeint aucli keine incriistirenden Absiitze zu veran- 
lassen. In ilirer unmittelbaren Xalie sieht man Hornsteinbanke, welelic 
von Nord nacli Slid streiclien, correspondirend der Streielmngsriebtung 
der Schiefer auf der siidlichen Seite der Scbluclit. Hornsteine liegen 
auch auf beiden Seiten dieser letzteren weiter aufwarts umber, obne dass 
ich aber genau ermitteln konnte, wolier dieselben stammen. Dock triff't 
man am AVege von bier naeb der Kobe von Pbodiapolis rotbe und 
griinlicbe Hornsteinbanke, welcbe in 8tunde 3, also von 8W. naeb XO. 
streiclien und sebr steil gestellt sind. AA>iter oben beginnt Kalk zu 
berrscben, der die Hoben ober dem Tbale von Rbodiapolis aussebliess- 
licb zusammensetzt. Unterbalb des Theaters sab icb aber nocb 8tucke 
von 8andstein umberliegen, sowie Proben eines Gabbro, der vermutblicb 
mit diesen 8andsteinen in abnlicber ATrknilpfung zu denken ist, wie die 
zersetzten Grilnsteine mit den 8cbiefern unten bei der kleinen 8eblucbt. 
Docb erschwert bier die Bedeekung des Berges mit AA^ald genauere Beob- 
achtungen. Der AA'ecbsel verscbiedener Gesteinsarten mag es mit sich 
bringen, dass an diesem Berge an mebreren 8tellen kleinere Quellen 
entspringen, ebenso wie die Anwesenbeit dieser Quellen wobl fiir die 
Anlage der alten 8tadt an diesem Platze mitbestimmend gewesen 
sein kaun. 

Hier mbgen nocb die Bemerkuiigen mitgetbeilt werden, welcbe 
Herr C. v. John ilber die Eruptivgesteine dieser Gegend naeb den von 
mir mitgebraebteu Proben zu macben A'eranlassung findet: 

„Das Gestein von Rbodiapolis ist ein eebter Gabbro von ziem- 
licb grobkorniger Besebaffenbeit. Er ersebeint im 8cbliif zusammen- 
gesetzt aus Plagioklas, Diallag, Hornblende und Titaneisen. Der Plagioklas 
ist sebr biibseb und zeigt pracbtvolle polysyntbetisebe Zwillingszusammen- 
setzung. Der Diallag zeigt sebr sclibne parallele 8treifung und entbalt 
zablreicbe kleine opake Xiidelcben, die parallel der 8treifung eingelagert 
erscheinen. Er ist von scbwacb braimrotber Farbe und ziemlicb deutlicb 
pleochroitiscb, wobei seine Farbeii zwiseben liebtrotb und liebtbraun 
wecbseln. Die Hornblende ist von liclitbraungrilner Farbe und zeigt ver- 
baltnissmassig scbwacben Pleocbroismus. Es liegt der Gedanke nabe, 
dass sicb diese Hornblende aus dem Diallag gebildet baben kbnnte: es 
konnte jedocb nirgends der Xacbweis dafiir erbraebt werden , so dass 
also diese Hornblende wobl als primarer Gemengtbeil anzuseben ist.“ 

„Das Gestein von 8cbekoi ist ein Dior it. Dasselbe ist stark 
zersetzt und bestebt aus Hornblende, die in deutlicben kleinen Krvstallen 
ausgebildet ist. Dieselbe ersebeint im 8cbliff braun, lebbaft pleocbroi- 
tiseb und tbeilweise zersetzt, wobei sie durcb dunkelbraungriine. erdige, 
wabrscbeinlicb cbloritiscbe Fasercben und Blattcben getriibt ersebeint. 
Der Feldspatb ist krystallograpbiscb sebr scblecbt ausgebildet und 
ersebeint als ein Haufwerk von Kbrnern und 8aulcbeu. die den Raum 
zwiseben den einzelnen Hornblendeindividuen erfiillen. In untergeordneter 
Alenge kommt Titaneisen vor. Xeben diesen Bestandtbeilen ist nocb 
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Calcit in niclit imbedeutender Menge vorhanden. es lasst sicdi jedoch 
ans dem mir vorlieg’enden einzigen Gesteinsstiick niclit entsclieiden. ob 
der^'Clbe primarer oder seenndarer Pdldung ist.” 

Oestlich voni Berge von Illiodiaiiolis verliiiift ein Thai, in dessen 
Ebene sich einige niedrigere Felsen mit den Rninen von Corydalla 
erheben. Es ist walirscheinlich, dass dieselben zur Haiiptsaclie aus Kalk 
bestelien. 

Am Sildostrande der Ebene von Linivra befinden sicli in der Xahe 
t 

des Meeres die Eninen von Gagae bei dem lientigen Aktasch. in deren 
Nalie (Vol. II, pag. 183) nacli 8pratt mid Forbes mandelsteinartige 
Trappe das vielfach gestbrte Kalkgebirge durchbrechen. Am IVege von 
da nacli Olympos kamen diese Antoren iiber einen Gang dieses Ge- 
steins, ivelcher Fragmente von Serpentin mid Kalkstein entlialt, die 
demgemass alter sein mussten, als der ]\Iandelstein. 

Icli selbst babe Gagae niclit beriilirt, sondern dnrchkrenzte das 
Gebirge zwisclien der Ebene mid Olympos aiif anderen IVegeii. 

Die Ebene siidlicli von Scliekoi stellt ein offenes. niir von mibe- 
j 

deiitenden biiscliigen Partien miterbroclienes Weide- mid Ackerlaiid vor. 
Ilir Untergrmid ist eine, wie es sclieint, scliwaclie Lbssscliiclite. Von 
Scliekoi nacli Osteii geliend gelangt man nacli eiiier Stmide zii dem 
grbsseren Dorfe Kmiiliidsclia, welches bereits am Fiisse der ostlichen 
Gebirgsumwallmig der Ebene liegt. Will man von bier ans iiber das 
Gebirge hiniiber nacli Tschirali, so geht der Weg ziierst eine halbe 
Stmide bstlich bis Chassaletschairi, von wo das Thai, dem man gefolgt 
ist, anfwarts nacli Xordeii einbiegt, welche Richtmig es beibehalt. 
bis dort, wo 25 Mimiten von Chassaletschairi die Ortschaft SaraTbagh 
sich befindet. Bis hierher ist man diirch ein von Kalken gebildetes 
Hiigelland gekommen. In der Gegend von Saraibagh beginnen jedoch 
Serpentine mit eingesprengten Diallagblattchen nud die mit schiitterem 
Waldwuchs oder Biischwerk bedeckten Gehaiige zeigen iiberall rothe 
mid griine Gesteiiisfarbmigen. Diese Gesteine halten an bis zur Pass- 
holie, Avo anch Sandsteine mid Conglomerate aiiftreten. Die Gipfel jedoch 
zn beideii Seiteii des Passes bestelien aus Kalken. 

Der Weg fiihrt nunmehr aliAvarts zunachst nacli Belen oder aber 
nordlich von dieseni Dorfe his Jazyr, welches letztere Dorf schon zieni- 
lich tief gelegen ist. Hier sind iiberall Flyschsandsteine mid Conglome¬ 
rate entwickelt, das Gebirge mit niedrigem Wald oder mit Busclnverk 
bedeckt, Aveshalb zusaninienhangende Beobachtungen iiber die Art der 
Schichtenaufrichtung fiir den fliichtig Durchreisenden sclnver thun- 
licli sind. 

Etwas unterhalb Jazyr gelangt man in ein Avestostlich verlaufendes 
Thai, desseii Thalboden nur iiielir eine scliAvache Xeigung besitzt, also 
fast eben erscheint. Eier tritt ivieder der Kalk auf in machtigen, nias- 
sigeii FelsAvanden, zwisclien Avelchen der betreffende Bach sich hindurch- 
windet, uni bei den Ruineii von Olyiipios das ]\Ieer zu erreichen. Die 
Gliederung der Kalkfelsen ist eine nordsiidliche, also auf der des Thales 
senkrecht. Dieser Richtmig schien auch das Schichtenstreichen zu ent- 
sprechen, welches demnach der Kiisteiiliiiie hier ungefahr parallel geht. 
Bei den Ruineii von Olympos konimen niehrere Quellen an der Basis 
des Kalkes zuiii Vorschein. 
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Die Grel)irg‘smasse, welelie zwisclien dcr Linie Kuioliuls(*lia-01yin])os 
einerseits iind der Kiiste andererseits ^‘eleg’Cii ist, l)ildet den .siidust- 
lielisten Vorspning von Lykien nnd liiiift ilirerseits wieder in zwei 
Vorgehirg-e aus, von denen das siidlieliere den Xanien Caj) Clielidonia 
fiilirt, wiilirend der norddstliclie Yor.sprnng init dein Xiamen Adratselian- 
Luriin bezeielinet wird. Siidlieli von letzterem Ca]) erstreckt sieli eine 
kleine Biielit in das Festland liinein. Einige kleine Inseln oder Fels- 
kli])|)en liegen der zwisclien den keideii genannten Ca])S verlaufenden 
Kiiste vor. Ein Tlieil dieser Klippen, die sogenannten clielidonisclien 
Inseln, liildet saziisagen die siidliclie directe Verlangernng des Cap 
Clielidonia, wiilirend die Insel Garabnsa in einiger Entfernung dstlicli 
davon liegt. 

Die clielidonischen Inseln bestelien, wovon icli micb freilicli nur 
bei der Yoriiberfalirt init deni „Taurus“ iilierzeugen konnte, aus Kalk- 
stein, ebenso wie die zunaclist ilinen gegeniiberliegenden festlandisclien 
Massen, am Xordrande der Insel Garabusa liingegen sab Beaufort 
aucli einen Gang von brockligem Serpentin zwisclien dein Kalk (vergl. 
Ritter, 1. c., pag. 744). Gleicliviel nun, ob dies wirklicli ein die Kalke 
diirclisetzender jlingerer Gang oder ein bei vielleielit steiler Scliicbten- 
stellung zwisclien die Kalkbaiike eingeseliobeiies Lager seiii mag, es 
gelit aus dieser Beobaclitung liervor, dass das betreffende serpeutin- 
almliclie Gestein iiiclit alter als der Kalk sein kanu, was im Hinblick 
auf die im gegeiiiiberliegenden Festlaiide auftretenden Serpentine gewiss 
von Bedeutung ist. Die Insel ist iibrigeiis iiocli dadurcli merkwiirdig, 
dass an ilirer Ostseite ein kleiiier Bacli mit sdsseni Wasser liervortritt, 
der sielier auf der kleiiieu Klippe selbst sein Wasser niclit sammeln kaiiii 
mid dalier wolil auf , einen unterirdisclien, in diesem Fall sogar unter 
deni Meeresgrund gelegenen Corridor liinweist, durcli welclien aus einer 
liolieren festlandiselien Gebirgsmasse das Wasser lierbeigefiilirt wird, um 
sodann unter entsprecliendem Druck am Ende eiiies aufwartsgerieliteten 
Canals als Quelle liervorzutreten. Aelinliclie Ersclieinungen iiilissen 
aucli im Altertlmm innerlialb der clielidoniseben Inselgruppe sebon 
bekannt gewesen sein (vergl. PliniuS; Histona naturalis^ II. Bucli, 
105). 1) Da das Meer zwisclien Garabusa und deni Festlaiide naeli 
Beaufort eine Tiefe von 170 Fuss besitzt, so muss also das Svstein 
der connnunicirenden Rdliren, welcliem die genanute Ersclieinung ilireii 
Ursprung verdankt, ein in verticalem Sinne ziemlieli ausgedelintes sein. 
Der Fall tindet aber scliliesslicb sein Analogon in nianclien Ersclieinungen 
auf den istriscli-dalniatinisclien Inseln, wie z. B. aucli beziiglicli des 

0 Die Vermiitliuug Ritte r’s (1. c., pag. 745\ dass bei den chelidoniscben Inseln 
friiher eine pestilenzialische Lnft geherrscM liabe, wie aus eineni Zeugniss des Plinins 
liervorgebe, hatte mich anfanglich. glanben lassen, dass daselbst ancli eine ahnliclie 
stinkende Quelle hervorgebrochen sei, wie lieute am Ursprung des Andraki-Flnsses bei 
Myra, was ja immerMn denkbar gewesen ware. Es scbeint sicb jedocb nm ein Miss- 
verstandniss der betreffenden Stelle bei Plinins (H. N,, V. Buch, 135) zn bandelu, 
dena der Ansdrnck „pestiferae navigautibus (insulae)“ soil wolil nnr beissen, dass diese 
Inseln den Seefahrern unheilbringend seiea. Gerade die obenerwabute Stelle im zweiten 
Bncbe des Autors, der dort nur von dem Herv ortreten sussen Wassers im Meere bei 
den cbelidoniscben Inseln spricbt, obne einen anf den Gerncb dieses Wassers bezug- 
licben Zusatz zii macben, stebt derAnnabme Ritter’s nocb besonders im Wege, wenn 
man bedenkt, dass eine andere Ursacbe als eine iibelriecbende Quelle fiir den angeb- 
licben Gestank bei den Klippen niclit wolil vermutbet werdeu konnte. 
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Vraiia-Sees auf Clierso heliaiiptet Avird, dass devselbe durcli Wasser 
^■es]jeist Averde, AA^ldies sicli auf deiii Festlande saiiiiiielt. Es setzt 
da8 iiatUrlif'li die siduiiariue Fortsetzuno- der festlaiidisclieii Kalkmasseii 
A^oraus, mid ebeii dedialb ist die Saelie iiiebt oliiie Iiiteresse. 

Die aus dein Gesa^i;-ten liervov^’ebende mainiigfaehe. au8 deiii Karst- 
cliarakter zu erklareiide imiere Zerkliiftmi^- mid DuvcliAvaselimij;’ des 
Kalkes aueli der ebelidoiiiselieii Iiiselii iirauelit iiatiirlieli uiebt iietli- 
AA eiidi<i‘ Oder direct auf Erdbeben zurilekg-efubrt zu AA^erdeii, AAue dies a'uu 

Beaufort o-eselielieii ist, der drei der ebelidoiiiselieii liiselii a'ou aiio-eb- 
liclieii Spalteii iiacli eiiier Rielituiig* durelisetzt fand. Der gleielifalls 
A^oii Beaufort beobaelitete Uiiistaiid, dass der sogeiiamite Spalt, der 
aueb die Iiisel Garabusa in zAA^i Tlieile tlieilt, eiiier tlior- oder tuimel- 
abuliebeii Grotte eiitsprielit, dureli Avelclie man unten init deni Boote 
(bei iibrigens reissender Strbinung) liindurelifaliren kann, die aber oben 
noeli eine bruekenartige Verbindung der beiden Kalkfelsen A^orstellt. spriebt 
zur Geniige gegen die Spalttlieorie, init AAmlclier ja aucli die Zertriini- 
nierung der a on den Alten gekannten drei Inselii in die fliiif lieutigen 
KHppeii auf Grund eiiies gCAAniltsamen Actes erklart AA^erden soil. Doeli 
duAuni AA ird nocli in deni 8clilusseapitel dieser Arbeit die Rede sein. 

Die festlandiselie Kiiste in der Uingebung der Buclit Amn Adratsclian 
zeigt deutlicli die Geliangetarbungen mid Conturen, AA^elelie die Serjientin- 
berge bei iMakri, soAAie bei Saraibagli aufAATisen. Es kann also als 
siclier angenonnnen AA^erden, dass das Cap Adratsclian Burun, elienso 
Avie die Gebirgsniasse, aa elclie zunaclist siidlicli der Buelit Amn Adratsclian 
auftritt, aus Ser})entin, bezUglieli aus den init dieseni Gestein zusaninien- 
bangenden Eruptivmassen bestelit, aa emigleicli S p r a 11 mid F o r b e s 
auf ilirer Karte gerade Amn bier aus ein derartiges Vorkomnien nielit 
angeben. 

Bei nieinein RliekAA^ege Amn Tseliirali iiber Olyinpos naeli der 
p]bene A on LilliATa kaiii icli niclit nielir iiacli Kuniludselia, sondern ging 
iiber das Dorf Beleii mid stieg Amn dort aus naeli Erklinnnung eines 
etAA^as liblieren Passes dureli eine siidlielier gelegene Scliluelit lierab in 
der Rielitung naeli deni Dorfe Kjildjiik zu, AA^elclies letztere am Rande 
des Geliirges gegen die Ebeiie siidlicli Amn Kuniludselia gelegen ist. 
Walirend icli aucli bier auf der Kobe des Gebirges beiiii Passiibergange 
Kalk berrscben sab, beobacbtete icli scbon etAAms miter deni Passiiber¬ 
gange AAneder ausscbliesslicb Seriientine. Erst spaterbin. naebdem ieb 
Aam deni steilen, iiieist niedrig bebuscbten Abbange berabgestiegen mid 
in ein scliAA^acb bcAAiissertes idusstbal gelangt AAnir, traf ieb auf rotbe 
Hornsteine, aatIcIic deutlicli in diinnen Raiiken gescbicbtet AAairen mid 
in Stunde 16 stricben bei steilem iiorAA^estlicben Einfallen. EtAAUis Aveiter 
AATstlicb gegen Kjbdjiik zu tretenjedocb in eiiieni bypsometriscb tieferen 
NiA-eau abermals Kalke auf, aatIcIic ieb naeli Stunde 2 streieben mid 
iiordAA^^stlieb fallen sab. 

Es konimen also in deni Gebirge Amn Adratseban Streiebungs- 
riebtungen Auni SiidAA’esten naeli Kordosfen zur Geltung, ziemlieb eiit- 
spreebend deni Verlauf der Kiistenlinie ZAAiseben deni Cap Cbelidonia 
mid deni Cap Adratseban Burun. 
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Die Chimaera. 

Gelit man von den Ruinen yon 01y]n])os nnr wenigc Scln-itte Aveiter 
nacli Osten, so ]jefindet man sieli am Gestadc des Meeres. Das letztere 
tritt aber liier niclit unmittelbar an die felsige KUste heran, Avie bei 
KekoAAm oder am Cap Clielidonia und bei Adratscban Bunin, sondern 
Avird A’on den maclitig- aiifragenden Felsmassen diircb einen sebmalen, 
flaclien Ktistensanm getreniit, der von niedrigen Sanddlinen mid Geriill- 
aldagenmgen gebildet AAurd. Dieser flaclie 8aum erAveitert sicli etAvas 
gegen das Dorf Tscliirali zu, zn Avelcliem man eine Viertelstimde liinter 
Olympos gelangt. Ein paar von Oleandergebuiscli umgebene Tiimjiel 
und isolirte Lagunen contrastiren liier durcli stille Rube gegen die 
Brandling des Meeres, Avelclies sicli jenseits des Dilnenziiges an der 
Kiiste briclit. 

Bei Tscliirali bildet uocli der Kalk das der Kiiste beiiacbbarte 
Gebirge. Man beobacbtet bier eine grosse, secAvarts ball) ofFeiie Grotte 
an einer der KalkAvande, AA^elcbe so aiissiebt, als sei sie bei einst 
etAvas liblierem Wasserstaude des Meeres unter MitAAdrkiing des Welleii- 
scblages aiisgeboblt Avorden. Viel Aviirde iibrigeiis nicbt feblen, und die 
benacbbarteu Avenigen Hauser, dereii erstaiinte BcAAmbner uns bier be- 
griissten, AAdirdeu von deii Wogeii Avieder A^erscbliiugen Averdeii. 

Bald nordlicb von Tscbirali steigt der Kalk Avieder auf die Hblie 
und seine Stelle am unteren Rande des Gebirges Avird von Serpentin 
und diesem verAAmndten Gesteinen eingenommen. Audi der Gebirgsvor- 
sprung, der zunaebst nordlicb aufsteigt, bestebt aiis den ilirer Gebange- 
farbe nacb scbon aiis der Entferniing leicbt kenntlicben Serpentinen 
Lykiens, Avabrend im Hintergriinde der scbroffe Kalkgipfel des Tacbtaly 
sicbtbar Avird. 

Am oberen Rande dieses vSerpentingebietes befinden sicb die CAvigen 
Feiier der'Cbimaera oder Amn Janartascb 
nannt Avird, ^/4 Stiinden nordlicb von ^Tscbirali 

Icb braiicbe bier Avoid nicbt Alles zu reproduciren, Avas die iilteren 
Autoreii, die classiscben und diejenigen des letzten Jabrbiinderts, iiber 
diese inerkAviirdige Gegend gescbrieben liaben. Anf geAAusse Einzelbeiten 
Avill icb an geeigneter Stelle biiiAA^eisen. Die umfassendste Ziisammen- 
stellimg iiber die Cbimaera findet sicb bei C. Ritter (Allgenieine Erd- 
kunde, 19. Tbeil, pag. 751—756). Wir erfabren dort, dass diese scbon 
den Alten bekannten Oertlicbkeiten von Beaufort (Karamauia, pag. 52) 
Avieder entdeckt Avurdeii, und dass man in der Nabe der Flammen die 
8})uren eines alten Vulcantenipels und die Riiinen einer spat-byzantiniscben 
Kircbe beobacbten kann. 

Dass man diesen Ort also zAveimal zu einer Statte der Gottes- 
verebrung Avablte, ist ein BcAveis dafiir, dass er die Menscben stets 
zu gebeimnissAmllen Yorstellungen angeregt bat. Die Pbantasien der 
Alten scbiifen sicb im Anscbliiss an solcbe Yorstellungen bekamitlicb 
das Bild eines A’erderblicben Ungebeners, das dann Amn Belleropbon 
besiegf Avurde ^), nnd Avenn anf alten Miinzen die Cbimaera niir init 

b Dabei ist allerdings zu beriicksicbtigeu, dass diese Beziehuug des you 

Belleropliou erlegten Ungebeuers auf die Gegend des heutigeu Janartascb erst einer 
spateren Zeit angebort. Die altesten bier zu beniitzeuden Augaben versetzen die 
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lialbem Korper iiiid der Yorderseite dargestellt wird. so lag darin 
nacli St rebels Verniiitlmiig ein tiefer Sinn. Xur ein ans den Tiefen 
der Erde anfsteigendes damonisches Wesen, welches mit der anderen 
Halfte seines Daseins noch den nnterirdischen Kraften angeliort, konnte 
in dieser Weise aufgefasst werden. AYir wissen ferner dnrcli den 
Landscliaftsmaler A. Berg (Ueher die Cliimaera. initgetheilt von A. v. 
lluinhol.dt, Zeitsclir. f. allgemeine Erdknnde, III. Bd., Berlin 1854. 
])ag. 307—314), dass sick der machtige Eindrnck, den die in Rede 
steliende Natnrersclieinnng ancli anf die lientigen Bewoliner des listliclien 
Lykien niaclit, in aherglanbisclien Vorstellnngen beknndet, wie die von 
B e r g mitgetheilte Erzahlnng der Eingebornen liber die seltsaine Hebnng 
eines Schatzes dnrch einen Englander in jener Gegend beweist, Avie 
denn z. B. aucli mir selbst gesagt wnrde, man dttrfe die Fener in 
keiner Weise beleidigen, Fleisch oder Eier, Avelclie man mit Hilfe der 
Flammen zn koclien snche, AAblrden nicht gar oder im andern Falle 
niclit hart, wenn diese Nahrungsmittel gestohlen seien. Diese Meinnng 
experimentell zn erweisen oder zii Aviderlegen, war ich freilich nicht in 
der Lage. 

Es war gleich beim Beginn meiner lykischen Reise mein sehn- 
liclier Wnnscli geAvesen, diesen Pnnkt kennen zn lernen, Avelchen Ritter 
als eine der grossten NatnrmerkAviirdigkeiten bezeiclmet hatte. Yon 
frilher her mit den ewigen Fenern von Baku bekanut, glaubte ich 
freilich ansser der Befriedignng eines gleichsam poetischen BedUrfnisses- 
ancli ein praktisches Resultat von dieser Excursion znrlickbringen zn 
komien. Ich ei’Avartete eben der Analogie mit Baku Avegeii Anhalts- 
punkte zur Anfsuchung von Petroleum zu tinden und auf diese Y^eise 
als moderner Bellerophon einen Sieg liber die Chimaera zu feiern, 
der Adelleicht in seinen Consequenzen fiir das Y^ohl des Landes ebenso 
niitzlich sein Avlirde, Avie der Sieg, den jener Held errang. Die Xahe 
der Kliste hatte einen billigen Export ftir das gewonnene Product ver- 
biirgt. Ich muss aber gleich hier eingestehen, dass diese Hoffnung 
getauscht Avurde. Ich verlor eine Illusion, und die Flammen der Chimaera 
Averden wohl noch lange Aveiter brennen, AAde bisher, ohne das Schicksal 
ihrer ScliAvestern an der caspischen Kliste zu theilen, welclie bereits in 
mannigfacher lYeise im Dienste der Industrie als Warmequellen bei 
der Kesselheizung u. s. w. benutzt Averden. 

Der Weg zu den Feuern von Tschirali aus fiihrt anfangs noch 
durch ebenes Gebiet, Avelches sich jenseits eines bald zu passirenden 
kleinen Baches sogar noch A^erbreitert. Dann beginnt ein niassig steiler 
Aufstieg liber ein mit Strauchern und niedrigen Baunien besetztes, aus 
verAvittertem Serpentin und verwandten Felsarten bestehendes Gehauge. 
Endlich gelangt man zu den eAvigen Feuern uiid den Ruinen der friiher 
erAvahnten alten Bauwerke. 

An zAvei einander benachbarten Stellen brechen die Flammen 
heiTor. Die grossere der beiden Flammen hat etAva 2 Fuss im Durch- 
messer. Eine zweite Flamme dicht danebeu ziingelt aus einein mehrere 

Chimaera in die Gegend des Kragos oder von Xantlios. Erst durcli rationalistische 
Mythendeutung wnrde eine Combination der Sage mit dem Fenerberge im bstlichen 
L3dden ermogliclit, wie sie nach Benndorf znerst bei Antigonos von Karvstos sich 
findet. (Yergl. Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien n. Karien, pag. 83.) 
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Fuss tiefen Loch liervor, imd zwar an der westlichen Wandung dieses 
Loches. 

Ganz augenscheinlich ist diejenige Partie der Berglehne, welclie 
ini Unikreis um die Flammen liegt, von zersetzten Gesteinen einge- 
nommen. Nainentlich gehleiclite Farhungen kommen liier vor, welche 
in einiger Entfernung von den Feuern allerdings wieder den griinliclien 
und rothliclien Farhungen Platz machen, die das Eruptivgebiet des 
Gehirges sonst hezeichnen. 

Das Gestein, aus welchem die Flammen hervortreten, ist schon 
von den frith eren Beohachtern im Allgemeinen richtig als Serpentin 
hezeichnet worden, ohschon diese Bezeichnung der Mannigfaltigkeit der 
petrographischen Aushildungen an diesem Orte nicht ganz entspriclit. 
Wie A. V. Humholdt in einer Anmerkung zu dem frilher erwahnten 
Aufsatze Berg^s (1. c., pag. 309) mittheilt, hat auch G. Eose liber 
dieses Gestein Untersuchungen angestellt und es theils grlln mit frischem 
Bruch, theils hraun und verwittert genannt. In heiden Serpentin- 
ahanderungen sei Diallag deutlich erkennhar. Icli sammelte meinerseits 
in der Umgehung der Flammen verschiedene Prohen, welche Herr 
C. V. John im Lahoratorium unserer Anstalt zu untersuchen die 
Freundlichkeit hatte. Er schreiht: 

„Das Gestein, aus welchem die hekannten schon hei den alten 
Schriftstellern erwahnten Feuer der Chimaera hervorbrechen, ist ein 
Olivinaugitfels, hezllglich Pikrit, der vielfach, inshesondere durch die 
Einwirkungen der Flammen und der Atmospharilien verandert erscheint. 
Das frische Gestein hesteht fast nur aus Augit und Olivin und nur in 
untergeordneter Menge kommt als Einschluss in Olivin Chromspinell 
vor. Im Dllnnschliff ist der Angit fast farhlos und unterscheidet sich 
von dem im Schliff ehenfalls farhlosen Olivin nur durch seine parallele 
Streifung und vollkommene Einschlussfreiheit. Der Olivin ist selhst in 
den frischesten Stllcken schon theilweise zersetzt und zeigt dann die 
hekannte Maschenstructur. Das Gestein muss also wohl als ein Pikrit 
hezeichnet werden. “ 

„Interessant war es hei diesem Vorkommen, die Zersetzungsproducte 
dieses Gesteins naher zu untersuchen, um zu sehen, oh hei den ahnormen 
Verhaltnissen der hetreffenden Localitat, das heisst im Hinhlick auf die 
directe Einwirkung von Feuer, sich vielleicht andere Producte gehildet 
hahen, als dies hei der gewohnlichen Zersetzung der Fall ist. Es zeigt 
sich jedoch, dass die Zersetzungserscheinungen nicht wesentlich ver- 
schieden waren von den gewohnlich heohachteten.“ 

„Es hildet sich zuerst Serpentin aus dem Olivin und allmalig geht 
die ganze Masse des Gesteins, d. h. auch der Aiigit, vollstandig in eine 
serpentinartige Masse llher. Bei dieser Umwandlung tindet eine Weg- 
fUhrung von Kieselsaure, Kalk und llherschllssiger Magnesia statt, die 
sich in der Nahe in der Form von amorpher Kieselsaure, kohlensaurem 
Kalk und kohlensaurer Magnesia ahlagern. Es geht dahei das Gestein 
zuerst in eine dichte dunkelgrllne Masse llher, in der bier und da noch 
einzelne Aiigite erkennhar sind. Bei dem weiteren Fortschritt der 
Zersetzung wird auch der Serpentin zerstort und es hleihen schon 
ausserlich gehrannt aussehende, durch Eisenoxyd rothhraun gefarhte 
magnesiareiche Producte zurllck.“ 

45* 
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„Weiterhin sclieint auch das Eisen weggefiilirt zu werden. so dass 
ziim Schluss weisse brocklige, fast nur ans kohlensaurer Magnesia 
besteliende Prodncte ziirlickbleiben.^ 

„Es gebt also im ganzen Grossen der Process normal vor sick 
nnd dilrfte derselbe nur dnrcli die ein wenig liobere Temperatur 
etwas scbneller verlaufen, als gewolinlicb. Die Temperatur selbst 
sclieint aber nirgends an den kritischen Stellen eine besonders bobe 
gewesen zu sein, da man keine Spur yon Scbmelzuug naebweisen 
kann und aucb die koblensaure I\Iagnesia nicbt zu Aetzmagnesia 
gebrannt erscbeint. Es erklart sicb dies wold dadurcb, dass die 
Flammen an ibrem Grunde, wo sie mit den Gesteinen zusammen- 
kommen, nicbt die bobe Temperatur besitzen, wie die oberen Partien 
der Flammen. “ 

„Die verscbiedenen Prodncte wurdeii im Diinnscbliffe untersucbt 
und zeigten sicb die scbon ausserlicb erkennbaren Umwandlungen aucb 
da deutlicb nacbweisbar. Yon einer naberen Bescbreibung der in den 
Diinnscbliffen ersicbtlicben Umwandlungserscbeinungen wird. bier abge- 
seben, da dieselben, wie scbon oben erwabnt, nicbts Xeiies darbieten. 
Auf mein Ersucben bat Herr E. Drascbe die verscbiedenen Gesteine 
cbemiscb qualitativ untersucbt und, um den Process anscbaulicber zu 
macben, die Kieselsaure quantitativ bestimmt. Das friscbeste Gestein 
entbalt 43'40 Percente Kieselsaure, daneben etwas Eisen und Tbonerde, 
Kalk und ziemlicb vie! Magnesia. In eiiiem anderen Gesteinsstiick be- 
tragt der Kieselsauregebalt nur mebr 41’9U Percente. “ 

„Bei nocb mebr zersetzten Gesteinen fallt der Kieselsauregebalt 
auf 33*55 Percente, wabrend scbon eine bedeutende Menge von Koblen¬ 
saure vorbanden ist.“ 

„In den letzten Endproducten der Zersetzung nimmt der Eisen- und 
Kalkgebalt immer mebr und mebr ab, der Kieselsauregebalt betriigt 
nur mebr 12*6 Percente und fallt in den frltber erwabnten erdigen, 
magnesiareicben, fast eisenfreien letzten Zersetzungs - Producten auf 
8*3 Percente. “ 

„Es zeigt sicb also eine vollkommene Uebereinstimmung zwiscben 
den im Diinnscbliffe verfolgbaren Zersetzungsprocessen und der cbemi- 
scben Zusammensetzung der verscbiedenen Gesteine. “ 

„Xebeu Gesteinen, die sicb in die Eeibe der erwabnten Zersetzungs- 
producte einfiigen, kommt aucb ein Gestein in der unmittelbaren Xabe 
der Flammen vor, welcbes ausserlicb den Serpentinen sebr abnlicb ist. 
das sicb aber sowobl im Diinnscbliffb als durcb seine cbemiscbe Zu¬ 
sammensetzung von denselben unterscbeidet. Es stellt namlicb im Scbliff 
ein Haufwerk von einzelnen kleinen Xadelcben, die lebbafte Polarisations- 
farben zeigen, dar, wabrend sicb docb im ganzen Grossen einzelne 
Partien von einander abbeben, die durcb Conturen begrenzt sind, 
welcbe auf Augit binweisen.“ 

„Die cbemiscbe Zusammensetzung ergab neben viel Kalk verbaltniss- 
inassig wenig Eisen, Tbonerde und Magnesia, wabrend der Kieselsaure¬ 
gebalt 51*4 Percente betragt. Man wird also nicbt febl geben, weim 
man das Gestein als urspriinglicb aus Augit bestebend ansiebt, welcber 
Augit durcb die Zersetzung in Hornblende, respective Strablstein, umge- 
wandelt worden ist.“ 
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„Von der Chiniaera, jedoch iiiclit aiis dcr unmittelbaren Xahe der 
Flaminen, siiid anch nocli Gesteine zn erwaliiicn. die sieh sehon aiisser- 
licli wesentlieli von den vorerwahnten nnterselieiden nnd sicli l)ei nalicrer 
Untersnchnng’ als Diorite lieransstellten. Dieselben stellen flnnkle fein- 
kbrnige Gesteine dar. die, wie sieli iin Diinnscbliff zeigt. vornebinlieli 
aus Plagioklas nnd Horni)lende bestelien. Der Feldspatli erselieint in 
kleinen nnregelmassiii’ ansgebildeten Sanlclien nnd ist ineist dentlich als 
Plagioklas erkennbar. Er ist zinn Tlieil zersetzt nnd entbalt oft Ein- 
schllisse von brainier, erdiger Beschaffenlieit. Audi die Hornblende ist 
niclit in sclibiien Krvstallen im Scbliff ersiclitlicli, sondern bildet nielir 
iinreii’elmassif;-e Partien. die ^’ranlicli-braiin a’etarbt sind iind lebliaften 
Pleocliroisniiis zeigen. Das gauze Gestein erselieint im Sehliff' als ein 
regellos korniges Aggregat der beiden genannten Hineralien. In ge- 
ringer ^lenge lindet sick in iinregelmassigen Partien Titaneisen, das 
diircli seine Zersetziingsprodiicte leiclit erkenntlidi ist. Audi Titanit von 
gelb-griiner Farbe komint in kleinen Kornern vor.“ 

'Wenn aus dieser Sdiilderiing ziinadist liervorgelit, dass aiisser deni 
Pikrit iind Serpentin an der besprodienen Localitat aiicli Diorite aiif- 
treten, so muss idi dock kinziifiigen, dass das Verkaltniss dieser letzteren 
zii dem Pikrit mid Serpentin kein klares ist. Idi konnte vmkl ver- 
miitken, aker niclit entsdieiden, ok wir es vielleiidit mit dioritiseken 
Gangeii innerkalb der iibrigen Eruptivmassen zii tkiin kaben iind vermag 
nur zii sagen, dass der Diorit das raiimlick viel niekr zurucktretende 
Gestein ist. 

Aiisserdem aber zeigen die von Drasclie gelieferten Analysen. 
im Hinblick aiif die Fundstellen der von mir dafur gelieferten Proben, 
dass der Zersetzungsprocess der betreffenden Gesteine im Allgemeinen 
proportional mit der geringeren Entfernung von den Flammen zunimmt, 
da nur die AnaHse einer einzigen Probe mit dieser Voraiissetziing niclit 
stimmte. Da aber, wie Jokn kervorkebt, die Zersetzungsersckeiniingen 
keiiie anderen sind, als wie sie sick aiick sons! in Serpentingebieten 
einstellen, in welcken besondere Ersckeinungen, wie kier, niclit vor- 
kommen, so ergibt sick, dass die in den Flammen verbrennenden Stoflfe 
eiiie besondere ekemiseke Einwirkung auf das Gestein niclit veranlasst 
kaben, dass also nur die Erkitziing des oknekin zur Verwitterung pra- 
disponirten Gesteins von Einfluss auf die Besckleiiiiigung des Zer- 
setzimgsprocesses gewesen seiii kann, der, wenn einmal in allernackster 
Xake der Flammen eingeleitet, aiick welter urn sick greifen miisste oder 
konnte. Dieser letztere Gesicktspiinkt darf betont werden, denn die 
sekon aiisserlick an der Gesteinsfarbe keniitlicke Zersetziingsregion stekt 
zwar in evidentem Zusammenkang mit den Feiierstellen, delint sick 
aber im Umkreise von einigen kundert Sekritten aus, also weiter als 
die von den Flammen kervorgebrackte Hitze, in merklicker lYeise zii 
wirken vermag. 

Diese Wirkiing kann liberdies ziinackst nur als eine oberflack- 
licke aufgefasst werden, denn die brennbaren Gase, welcke die Flammen 
naliren, entziinden sick ja aiigensckeinlick erst bei der Berukrung mit 
der Atmospkare. Damit stimmt die von Berg gegebene Sckilderiing 
der Flammen liberein, welcker zufolge bei Xacht der iintere Tkeil der- 
selben blaulick oder unsicktbar ist, so dass Berg die Ersekeinung einer 
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grossen Flamme von Steinkolilengas verglich. Daher kommt es denu 
anch, dass die Untersuchimg selbst der in der unmittelbarsten Xalie der 
Flammen aiifgenonimenen Gesteinsproben keinevlei Scbmel/Aingserscbei- 
nimgen nachwies. Docli kbnnten die Gase inimerhin scbon vor ibreni 
Aiistritt an die Oberflacbe mit etwas lioherer Temperatur begabt sein 
und aiif diese Weise allerdings eine constante Durcdiwarmung der von 
ihnen wohl in niancberlei 8palti-auinen durchsetzten Gesteinsinassen vor- 
nehinen, welche der rascberen Zerisetznng irgendAvie Vorschub geleistet 
hat. Das entziebt sich aber der Beiirtheiliing. 

Was nnn die Beschaffenheit des brennenden Gases selbst anlangt. 
so hat A. V. Humboldt (Kosmos, IV. Bd., Anmerknng 51) zweifellos 
Recht, wenn er einen Zusammenhang mit Naphtha vermuthet. In dieser 
Hinsicht iiinss die Erscheimmg wohl als ein Analogon der ewigen 
Fener von Baku imd der Pietra mala in den Apenninen gedentet werden. 

Berg, auf dessen Mittheilimgen sich iibrigens H n m b o 1 d t stlitzte, 
will allerdings (1. c., pag. 310) „ einen lebhaften, angenehmen Jodgerueh" 
Avahrgenommen haben, den man schon anf 30 Schritte bemerke. 
Humboldt beriicksichtigt das nicht welter und spricht nur von einem 
„Wohlgeruch“.i) Dagegen haben freilich weder Dr. Lbwy. in dessen 
Gesellschaft ich die Chimaera besuchte noch ich selbst irgend eine Spur 
von Geruch bemerkt. Es kann also, selbst gesetzt den Fall, dass wir 
Beide einen minder scharfen Geruchsinn besitzen, keinesfalls von einem 
starken Geruch die Rede sein, es sei denn, dass die Flammen eine 
zeitweilig wechselnde Beschaffenheit haben. Die regelmassige Anwesen- 
heit von Jod oder verwandten Stoffen (Chlor, Brom) in den Flammen 
wiirde sich iiberdies wohl in der Art der Zersetzung der Gesteine be- 
merkbar gemacht haben. 

Welcher Art sollte aber das brennende Gas wohl sein, wenn es 
nicht ein Kohlenwasserstoff ware? Mit dieser Annahme stinnnt auch 
die Thatsache iiberein, dass die Flammen, wie die verschiedenen Beob- 
achter berichten, Russ absetzen (der dann auch bisweilen von manchen 
Bewohnern der Gegend zur Linderung der Schmerzen an den Augen- 
lidern oder zur Farbung der Augenbrauen verwendet wird). Yielleicht 
aber gibt es dock eine Erklarung daftir, dass Berg iiberhaupt einen 
Geruch an dieser Statte wahrgenommen hat, wahrend wir diesmal 
in dieser Richtung leer ausgingen. Er hat namlich eine wichtige Beob- 
achtung gemacht, welche er zwar in seinein Aufsatz nicht mittheilt. die 
jedoch Humboldt in der citirten Amnerkung zum Kosmos vermuthlich 
auf Grund privater Mittheilimgen erwahnt. Es heisst daselbst: „Da, wo 
das alte Gemauer an den Felsen angelehnt ist, dringt auch aus den 
Zwischenraumen der Steine des Gemauers Gas heraus, das, Avahrscheinlich 
von niederer Temperatur oder anders gemengt, sick nicht von selbst 
entzlindet, Avohl aber durch ein genahertes Licht.“ Dieses frei aus- 
strbmende, nicht verbrennende Gas konnte also den beAvussten Geruch 
verbreiten, den Avir nicht verspitrten, Aveil diese Exhalationen zur Zeit 
unseres Besuches eben nicht stattfanden. 

Solche Veranderungen bezuglich der Stellen, an AA^elchen die Gase 
an der Chimaera austreten, sind nichts IJngeAvblmliches, Avie aus dem 

0 C. Ritter sclireibt wahrsclieinlicli vermittelnd „Jod- oder Naphthagerucli“. 
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Vergleicli der Zeiii^’iiisse verscliiedener Autoren hervorgelit. Deinnacdi 
kann also zii Beri»'’s Zeit selir gut der Austritt voii Gaseii an einer 
Stelle stattgefiiiiden hakeii, welclie licute davoii befreit ist. Die Stelle 
l)ei PI in ins (5. Bucli, 28), die Bitter auf die Yermutlmiig braclite, 
dass das Feuer zur Zeit des Altertliuins an verscliiedenen Stellen des 
betreffenden Ortes liervorl)racli, mag niclit ganz deutlicb sein, insofern 
sie Yielleicbt nicbt auf die Cliiinaera allein, sondern aucli auf Ije- 
nacldjarte Bergjficlier bezogen werden konnte, zweifellos aber gebt aus 
eineni Bericlit des Seneca (Epist. LXXIX) bervor. dass der Boden 
des Cliiinaera-Berges (danials Epliestion genannt) an melireren Stellen, 
welclie Flammen zuin Austritt dienten, durclildcliert war, und auch 
Scylax spracli sclion davon, dass bei dem Tempel des Hepliaestos 
„viel Feuer“ (Trap tzoIu) aus freien StUcken lirenne. Dem stelit gegen- 
Uber, dass Beaufort bei seinem Besucli nur eine einzige Flamme 
constatirte und dass ihin versicliert wurde, seit ]\Ienscbengedenken 
kenne man deren niclit melir. Allein spater liaben sowolil S p r a 11 
und E'orbes, als Berg und endlicli in neuester Zeit wir selbst 
wieder zw^ei Flammen (neben der grdsseren, sclion von Beaufort 
geselienen, nocli eine kleinere) beobaclitet. 

Audi die lange Daiier des Plianomens lilsst sicli zu eineni Ver- 
gleicli mit den alinliclien Vorgangen in den Apenninen und bei Baku 
beiiiitzen. Sclion K t e s i a s, der Leibarzt des A r t a x e r x e s M n e in o n, 
nennt 400 Jalire vor unserer Zeitreclinung diese Ersclieinung das „ewige 
Feuer“ (ad-avaTov Trap), was dock beweist, dass man scbon danials sicli 
auf den Anfang des betreffenden Processes niclit erinnerte. C. Ritter 
niaclit iibrigens nocli darauf aufiiierksam, dass sclion der Name 
Cliiinaera auf die feiirigen Ersclieinungen zu bezielien sei, welclie den 
alleraltesten Bewolinern des Landes bekannt sein mussten, liber welclie 
wir gescliiclitliclie Andeutungen besitzen. Da namlicli die Solynier, 
welclie das dstliclie Lykien bewolmten, mit den Plidiiiciern verwandt 
wareii und da das plidiiicisclie Wort cliamirali so viel wie verbrannt 
lieisst, so muss also selir lange vor dem Auftreten der B elleroplion- 
S a g e die bewusste Localitat ilireii merkwilrdigen Cliarakter von lieute 
besessen liaben. Siclier brennt es daselbst sclion seit ungefalir 3000 Jaliren. 

Es hatte nun in der That sich vermutlien lassen, dass die in 
soldier Bestandigkeit ausstromenden gasfdrmigen Kolilenwasserstoffe 
einer Bildung entstanimen, welclie diese Stofife aucli in fliissiger Form 
entlialt. Da die Serpentine und Eruptivgesteine Lykiens iiberdies so viel- 
facli mit Flysclisandsteinen in yerbindung stelien und dieselben aucli in 
der Umgebung der Cliimaera niclit felilen, so scliien diese Vermutliung 
uni so zulassiger. 

Leider aber bin icli niclit in der Lage, daselbst eine Bolirung auf 
Petroleum zu empfelilen. Es nilissten dock wenigstens Oelspuren an 
der Oberfiacke walirnekmbar sein, urn die Besorgniss zu besckwicktigen, 
dass man es aussckliesslick mit Oelgasen zu tkun kabe, welclie letztere 
ja bekanntlick aucli fiir sick allein vorkominen kdnneii, wenn auck uni- 
gekekrt Erdol sckwerlick okne Oelgase gefunden wird. 

Xdrdlick von den Flammen verlauft eine kleiiie Sckluckt abwarts, 
neben welcker aucli bald seitlick unterkalb der Ruineii eine Quelle ent- 
springt. Das Wasser daselbst erwies sick als zwar nickt vorzitglick, 
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aber docli als vollkommen trinkbar. Kein Oelgerucli. kein Xaplitba- 
gescliiiiack waren bemerkbar imd ror Allem feldte auf der Oberliacdie 
des Wassers das Oelbautcben, welclies den naplitliasucbenden Bergleuten 
und Geologen in Oelterritorien selir wold bekannt ist. Audi kein Ge- 
steinsstlick ans diesein Gebiet zeigte (ilige Inipragnirnng oder asplialtiselie 
Aiisscliwitznngen anf KlUften. Wenn namlieli aneli in Gegenden. in 
Avelclien ein Petrolenmbergban sclion bestebt, nnter gewissen Verlialt- 
nissen von derartigen Anzeieben abgeseben werden kann, so innss deren 
Anwesenbeit docb wold in einein noeb fremden Gebiet gefordert werden. 
ebe man ein Cai)ital fiir den Anfscblnss des Oeles anf s Spiel setzt. Die 
Moglicbkeit, dass ein soleber Anfscblnss, den man obne bestimmte 
Hoffnnng nnd a fonds perdn nnternebmen wollte, scbliesslieb dennoeb 
erfolgreicb sein kbnnte, bleibt natiirlicb nicbt ansgeseblossen, es wird 
sicb aber wold nur nnter besonderen Umstanden demand finden. der 
anf diese Mbglicbkeit bin ein Wagniss imternimmt. 

Den Serpentin, Pikrit nnd Diorit der Cldmaera moebte icb librigens 
nicbt als im genetiscben Znsammenbang mit den brennenden Gaseii 
befindlicb anffassen, da icb yielmebr, wie scbon angedentet, den Ur- 
sprnng der Gase in einer daselbst wold znm grossen Tbeil von dies^n 
Gesteinen maskirten Flyscbbildnng Yermntbe. Im weiteren Sinne mag 
dalier der Austritt der Flammen ans den Ernptivmassen eine Znfallig- 
keit nnd der ganze Yorgang analog den ewigen Fenern anderer Locali- 
tateii nicbt direct Ynlcaniscber Natnr sein. 

Das Verbaltniss der ErnptiYgesteine zn den Kalkmassen der 
Umgebnng ist bier wie Welfacb anderwarts in Lykien nicbt leicbt zn 
Ijestimmen. Icb Yermntbe, dass .man es im Grossen nnd Ganzen mit 
einer Anlagernng jlingerer Gebilde an den Kalk zn tbnn babe, was 
natiirlicb Yoranssetzt, dass die ErnptiYgesteine, sofern ibr Ansbrncb 
in der Xabe stattgefnnden bat, den Kalk, soweit er sicb nnterbalb ibres 
Vorkommens etwa fortsetzt, dnrcblirocben baben. Es kommen an der 
bescbriebenen Berglebne, ebe man den Flammenort erreicbt bat, iibrig^ens 
gescbicbtete Serpentinmassen Yor, welclie in Stnnde I31/2, also naliezn 
nordsiidlicb streicben nnd steil nacli Osten, das ist seewarts, einfallen. 
Dieses Fallen wiirde ja ancb mit der Annabme, dass der AYestlicb daYon 
anstebende Kalk alter sei, iibereinstimmen. 

In diesem Kalk librigens, das will icb nocb im Yoriibergeben be- 
merken, you welcbem ancb grdssere Bldcke anf den dnrcb das Fener- 
pbanomen ansgezeicbneten Abbang berabgefallen sind, konnte icb Xnm- 
ninliten oder andere Yersteinernngen nicbt anfbnden. Die Flyscbsand- 
steine, you denen icb oben spracli, sab icb in 8pnren weiter abwiirts 
gegen die Kalke you Tscbirali zn. 

Weiter gelien meiiie Forscbnngen im Gebirgslande der alten Solymer 
nicbt. ^ Bei den Rninen you Pbaselis befinden sicb nacb S p r a 11 nnd 
Forbes (Yol. II, pag. 182) ErnptiYbildnngen abnlicb denen you Janar- 
tascli. Pbaselis selbst soil anf einer ans Conglomerat bestebenden Plaf 
forni erbant sein, welclie einen Hiigel you „Y^acke“ bedeckt. In dieser 
Gegeiid zwiscben Tekirowa nnd dem Gebirgspass, dnrcb welcben ein 
Tbeil YOU Alexanders Heer nacb Pampbylien zog, bebnden sicb einige 
Berge, die ans Trapp nnd Griinstein bestelien nnd an der Westseite des 
Solymer-Gebirges erscbeinen tbeilweise porpbyriscbe Griinsteine (der 
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englisclien Karte zufolge bei den Rninen von Apollonia), welclie Bi-ncli- 
stlicke des durchbroclieiieii Kalkes einschliesseii. S[)ratt uiid Forbes 
zeicbnen uiid besclireiben eiu Profil, denigemass diese Erui)tivrnasseii 
niit Saudsteiiieii imd 8cliiefern weclisellagern. Es komineu dort aucb 
zweierlei Conglomerate vor, ein jiingeres, in weleliem Gescbiebe von 
Kalk und Serpentin zu finden sind, mid ein alteres, in weleliem der 
Serpentin felilt. Diese Beobacbtnngen sind wiclitig fiir die Entsclieidiing 
der Frage nacb deni Alter des Flyscli und der lykisclien Eruptivgesteine. 

Noch weiter nordlich jenseits des Ueberganges aus dem Gebiet 
des oberen Alagbyr-Tscbai nacb der pampliylisclien Niederung kommen 
bei Tscliandir ebensolcbe Eruptivgesteine vor, welcbe mit Kalk ab- 
wechseln. 

Schlussbemerkungen. 

A. Uebersicht iiber die vorkommenden Bildungen und den Gebirgsbau. 

Wie wir geseben baben, ist Lykien eines der im Bereicb der 
Mittelmeerlander nicbt seltenen Gebiete, welcbe ganz iiberwiegend aus 
Kalkmasseu zusammengesetzt sind. Die grosse Macbtigkeit der letzteren 
lasst voraussetzen, dass es eber mebr wie weuiger Formationsabtliei- 
lungen sind, welcbe innerlialb der betretfenden Scliicbtenreilie vertreten 
sind, dock ist es gegenwartig nock untkunlick , dieser Voraussetzung 
entsprechend eine in’s Einzelne gekende Gliederung vorzunekmen. So- 
wokl Spra11 und Forbes, als spaterTsckickatsckeff liabeii diese 
Kalkgebirge zusammengefasst und der Letztere bat sie zum Eocan 
gestellt, wozu das stellenweise sekr kautige Auftreten von Kummuliten 
auck zu berecktigen sckien. Audi ick bin nock genotkigt, auf der bier 
beigegebenen Karte wenigstens fltr den grbssten Tkeil der Kalkver- 
breitung demselben Vorgang zu folgen, tkue dies jedock nur, weil es 
nicbt angeniessen ersckeint, okne besondere Giiinde jenen provisoriscken 
Standpunkt, den die Vorganger eingenommen kaben, aufzugeben. 

Wokl feklt es nicbt an stellenweisen Versckiedenkeiten im Bereicb 
der Kalke, sowokl was den Reicktkum oder die Armutk an organiscken 
Resten anbelangt, als was die feineren Moditicationen in der Gesteins- 
besckatfenkeit betritft, es ist jedock vorlautig sekr sckwer, diese Ver¬ 
sckiedenkeiten fiir eine stratigrapkiscke Gliederung zu beniitzen. luner- 
kalb des Eocaiis wllrde man die an grossen Kummulitenformen reicken 
Sckickten (z. B. Kekowa) wokl als eine iiltere Bildung von den durck 
kleine Nummuliten ausgezeickneten Kalkbanken, die wir z. B. vom 
stiddstlicken Rande des Kassabathales kennen leruteu, zu untersckeiden 
kaben, dock lasst sick eine solcke Untersckeidung nicbt consequent 
iiber das gauze Gebiet ausdeknen. Fuude jedock von Hippuritenresten, 
die an einigen Punkten gemackt wurden, liefern den Beweis, dass wir 
jedeufalls auck Kreide in jenen Gebirgen als vertreten anzunekmeu 
kaben, wenn auck die Abgreuzung der Kreide gegen das Eocan sick 
kaum mit Sickerkeit durckfiikren lasst. 

Leider wurden gewisse rotke Kalke, welcbe sick durck das Vor- 
kommen von Litkodendron-artigen Korallen auszeicknen, nur als Ge- 
sckiebe beobacktet. Sollte sick einst kerausstellen, dass diese Korallen 
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in der That triadischen Formen entsprechen, so durfteu wir den griissten 
Theil der mesozoischen Schichtenreihe in Lykien als vorhanden nns 
denken, denn sind einerseits Eocan nnd Kreide, nnd andererseits rha- 
tische Kalke dort als erwiesen anzimehmen, so ist es inelir als wahr- 
scheinlicli, dass anch der Jura nicht fehlen wird. Eine grossere Liicke 
in den Ablageriingen der Kalke nandicli wiirde sicli ^delleicht durch 
abweicliende Bildungen an der unteren oder oberen Grenze dieser 
Liicke manifestiren. Derartige Zwiscbenlagen kominen indessen, soweit 
mir bekannt, zwiscben den Kalken nicbt vor, abgeseben bocbstens von 
einem Tbeil der Flyscbbanke imd einigen eruptiven, lagerartigen Ein- 
scbaltimgen. Die letzteren jedocb beweisen in imserem Falle nicbts nnd 
jene Flyscbbanke wiedernm kommen, well der Flyscb vermutblicb dock 
zieinlicb jungen Alters ist, fiir eine Gliederung der eventuell tieferen 
mesozoischen Kalkpartien nicbt in Betracbt. Ueberdies bandelt es sicb 
dabei um local eng begrenzte Vorkommnisse. 

Nur langsam und miibsam wird sicb das Dunkel, das iiber diesen 
Fragen ausgebreitet ist, licbten lassen. Wenn aber beute nocb sogar 
in den am genauesten und besten studirten Tbeilen der mesozoischen 
Kalkalpen mancbe Frage ungelbst blieb, wenn z. B. unsere geiibtesten 
Alpengeologen am Untersberge sicb nocb nicbt iiber das, Avas dort 
Titbon Oder Trias sein kann, vbllig zu einigen vermocbten, so liegt 
darin fiir uns ein geAvisser, obscbon scblecbter Trost, wenigstens 
insofern, als man sicb sagen darf, dass die in derartigen Gebirgen zu 
beAvaltigenden Scbwierigkeiten selten beim ersten Anlauf iiberwunden 
Averden konnen. Je mebr man aber auf die Natur dieser Scbwierig¬ 
keiten biiiAveist, und je weniger man dieselben etwa zu Gunsten der 
Beleucbtung, in der man selbst zu erscbeinen wiiuscbt, vertuscbt oder 
als bereits iiberwaltigt binstellt, einen desto grosseren Dienst wird man 
seineil Nacbfolgern und scbliesslicb aucb der Wissenscbaft leisten. 

Ausser den den geologiscben Aufbau des bereisten Landes vor- 
wiegend beberrscbenden Kalkmassen kommen in Lykien, AAue erAvabnt, 
Flyscbbildungen, Serpentin- und mit diesen verbundene Eruptivgesteine 
verscbiedener Art, Tertiarscbicbten mariner und lakustriscber Entstebung, 
soAvie quartare Bildungen in raumlicb untergeordneter Weise vor, und 
bieten einige Abwecbslung gegeniiber der petrograpbiscben Monotonie 
des Kalkgebirges, einer Monotonie, zu welcber allerdings die wecbsebideu 
und pittoresken Formen der Landscbaft in wobltbuendem Gegensatze 
steben. 

So lange die genauere Gliederung jenes Kalkgebirges nicbt durcb- 
gefiibrt werden kann, miissen natiirlicb aucb unsere Ansicbten iiber den 
tektoniscben Aufbau Lykiens unAmllsfandig bleiben. Docb lassen sicb 
in dieser Beziebung wenigstens einige Ziige von Bedeutung erkennen. 

Im Siiden des Landes bei Kekowa ist die Avestsiidwest-ostnordbst- 
licbe Streicbungsricbtung (in Stunde 5) scbarf ausgepragt. Die Scbicbten 
am Susuz-Dagb und, wie es scbeint, am Massikytos streicben aucb 
nocb bauptsacblicb in der Richtung von SW-NO. Nur entferueu sicb 
diese Streicbungsricbtungen mebr von der ostwestlicben, als die der 
Berge von KekoAva und die Richtung in Stunde 4, vielleicbt aucb in 
Stunde 3 wird vorAvaltender. Es scbeint fast, als standen der ^fassi- 
kytos, der Susuz-Dagb und die Kiistengebii’ge bei KekoAva zu einander 
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im Verlialtniss der Glieder eiiies Fachers, dessen Knotenpiiiikt etwa in 
dev Gegend westlicli der Insel Kasteloiyzo gesnclit werden diirfte. 
Ueber die maassgebende Riclitnng des Aufbanes der Gebirgsmassen 
zwisclien dem Xantliusthale mid derWestkiiste Lykiens weiss man gar 
nicbts, denn es liegt keine Beobacbtimg vor, welcbe die Vermiitlinng 
bestatigen kbnnte, dass diese Gebirgsmassen entsprechend ilirem ausser- 
liclien Verbalten, wie es sicli vorlaiifig noch auf den topograpbiscben 
Kartell prasentirt, ein nordslidliclies Streiclien besitzen warden. In 
diesem letzteren, immerliin mbglichen Falle wiirden sie freilich ein 
weiteres Glied der soeben erwabnten Facherform bilden, einer Facher- 
form, welcbe ilir Analogon etwa in dem bekannten facberfdrmigen Aiis- 
strablen der Ostalpen zwisclien dem bdbmiscben Massiv and der Adria 
tindet, nar mit dem Unterscbiede, dass der Aasgangspankt der Strablen 
des alpinen Facbers im Hocbgebirge liegt, wabrend das Zasammentreffen 
der Strablen des Facbers, welcber das westlicbe and siidwestlicbe 
Lykien za beherrscben scbeint, in einer vom Meere eingenommenen 
Region za denken ist. 

Fine zanacbst nocb angeuligend vermittelt erscbeinende Stellang 
diesem Gebirgsfacber gegeniiber nimmt die Kiistenkette des dstlicben 
Lvkien ein, welcbe nalieza nordstidlicb, also der Westkiiste annahernd 
parallel verlaaft. Die wenigen Daten, welcbe icb liber Streicbangs- 
ricbtaiigen der Scbicbten in diesem Gebirge gewinnen konnte, lassen aller- 
dings daraaf scbliessen, dass bier in der That iiordsildlicbe, oder diesen 
genaberte Streicbangsricbtangen die berrscbenden sind, wie sicb das bei 
Olympos and der Cbimaera beraasstellt. Diese Voraassetzang wird 
tibrigens bestatigt darcb den ziemlicb geraden Verlaaf der betreffenden 
Kliste, denn wiU’deu bier z. B. ostwestlicbe Streicbangslinieii den Baa des 
Gebirges bestimmeii, so ware ein vielfacbes Vorspringen von Halbinseln 
iiacli dieser Ricbtang bin za beobacbten, in abnlicber Weise, wie ja 
im grosseren Maassstabe die ganze Westkiiste Klein-Asiens anter dem 
Eiiiflass der westostlicben im Westeu Klein-Asiens berrscbenden Ricb¬ 
tang gegliedert erscbeint. Selbst wenn die Ricbtang der lykiscben 
Ostkiiste darcb eiuen qaer gegen das Scbicbtenstreicbeii verlaafeuden 
Briicb bestimmt ware, wiirde das angedeatete Yerbaltniss scbliesslicb 
bervortreten miissen darcb das Vorbandensein von kleinen Aasbacbtangeu, 
welcbe den zwisclien den einzeliien Fallen gebildeten Depressionen ent- 
sprecben sollten. Dies ist aber iiicbt der Fall, and so dilrfen wir also 
mit einiger Berabigaug die ostlicben Kiistengebirge des Landes als eine 
imgefabr nordsiidlicbe Kette aaffassen. 

Welcbe Bedeatang das Aaftreteu meridionaler Ricbtaiigen fiir die am 
das bstliclie Mittelmeer sammt seinen Dependenzen gelegenen Gegenden 
za haben scbeint, braacbe icb im Hinblick aaf die Ricbtang der alba- 
nesiscben Kliste;, die Gliederang des Peloponnes and den Libanon kaain 
bervorzabeben. Aaf die vielfacben Andeatangen derselben Ricbtang, 
welcbe aiicli mebr im Innern der Balkanbalbinsel za constatiren sind, 
babe icb scbon bei einer frllberen Gelegenbeit, bei Besprecbang der 
geologiscben Verbaltnisse Montenegros aafmerksam gemacbt, and sogar 
in dem vorwiegend von ostwestlicben Streicbangslinien beberrscbten 
Persien liessen sicb abnlicbe Tbatsacben, wenigstens an einzelnen 
Stellen beobacbten. Wir sind aber beate ebensowenig wie damals im 
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Stande, die Ursaclien dieser Abweichungen von den ftir die betreffenden 
Gebiete maassgebenden Eichtungen mit Sicherheit anzngeben, es sei 
denn, dass wir in dem von mir scbon bei verscbiedenen Gelegenheiten 
(Jabrb. d. geol. Eeicbsanst. 1877, pag. 17; 1878, pag. 190, 592; 
1879, pag. 258) angegebenen Sinne an eine Zerknitternng des 
Streicbens denken, die bei der Contraction der Erdrinde eine 
ebenso notliwendige Folge wie der Faltenwurf selbst ist nnd welclie 
scbliesslicb ebensogut ein oder das andere Mai aucb in grosseren Dimen- 
sionen stattliaben kann, wie sie fast in alien Kettengebirgen ira Kleinen 
zn beobacbten ist. Die Annabme, dass man es stellenweise mit dem 
Anftreten von Eicbtimgen verscbiedenen Alters zn tbiin babe, bleibt 
natiirlicb aucb nicbt ausgescblossen. Da nun aber gerade in dem ost- 
licben Kilstengebirge Lykiens Nummiiliten oder iiberbaupt Yersteine- 
rungen sicb bis jetzt im Kalk nicbt gefunden baben, so lasst sicb das 
Altersverbaltniss zwiscben der AufriMitung dieses Gebirges und der 
Aufricbtung etwa der Kilstengebirge bei Kekov^a nicbt mit Sicberbeit 
ermitteln. 

Immerbin liegt kein Grund vor, der fllr die Zeiten der Auf- 
tburmung der verscbiedenen Ketten zur Annabme wesentlicber Yer- 
scbiedenbeiten innerbalb Lvkiens fllbren mllsste. Diese Auftbllrmung 
kann, soweit wir das llberseben, nacb der Ablagerung der eocanen 
Kalke begonnen baben, allein es vird sicb da zunacbst nur um ein 
stellenweises Auftaucben der Kalkmassen liber den Meeresspiegel ge- 
bandelt baben, wie sogleicb gezeigt werden soli. 

Leider konnen liber das Alter der stellenweise entwickelten Flvscb- 
bildungen nicbt durcbwegs sicbere Anbaltspunkte gewonnen werden. 
Tbeilweise fallt die Zeit ibrer Ablagerung vielleicbt mit der Zeit des 
Absatzes der cretaciscben und eocanen Kalke zusammen, tbeilweise 
jedocb darf der Flyscb als die Kalkmassen llberlagernd aufgefasst 
werden. Jedenfalls muss der Ausbrucb der Serpentine Lykiens und der 
mit ibnen verbundenen anderen Eruptivgesteine wabrend der Ablagerung 
der Flyscbgesteine stattgefunden baben, wie die vielfacbe ortlicbe Yer- 
bindung der Serpentine mit den Flyscbbildungen andeutet. Diese Ser¬ 
pentine sind desbalb zu vergleicben mit den Serpentinen Griecbenlands, 
Italiens, Bosniens und Croatiens, und wenn man die grosse Ausdebnung 
und Yerbreitung soldier Serpentin-Eeviere in Betracbt zielit, welcbe an 
Flyscbbildungen gebunden sind, und dieselbe mit den raumlicb viel be- 
scbrankteren Gebieten vergleicbt, welcbe wie gewisse Tbeile des Harzes, 
Scblesiens und des Banats durcb das Anftreten iilterer Serpentine aus- 
gezeicbnet sind, so ergibt sicb wieder einmal, dass die bisweilen so 
scbwer zu liberwindenden Yorstellungen aus den Anfangszeiten der 
Geologie durcbaus nicbt iminer an typiscbe Entwicklungen angeknllpft 
baben. 

Der von Spratt nnd Forbes (Yol. II, pag. 184) wiedergegebene 
Durcbscbnitt der Berge bei Tscbandyr, welcber eine Wecbsellagerung 
von Kalksteinbanken mit Mandelsteinen aufweist, bezeugt jedenfalls, 
dass ein Tbeil der lykiscben Eruptivgesteine scbon zur Zeit der Kalk- 
ablagerung bervorbracb. Yon den Serpentinen bei Makri und den Hllgeln 
im oberen Tbeile des Xantbus-Tbales lialten es die genannten Autoren 
sogar fllr mdglicb, dass sie alter als die umgebenden Kalke sein konnten, 
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wahrend ich selbst diese Frag-e als eine vollkommen offenc bchandelt babe. 
Andererseits beweisen einige der in den letzten Absclinittcn mitgetlieilten 
Beobaclitiingen, wie die Constatirimg von Kalkeinschliissen in nianclien 
Serpentinen, dass letztere stellenweise erst nacli der Ablagerung eines 
iiTossen Tlieiles der Kalke hervorbracben. Jedenfalls ist der Flvscli 
im Xanthns-Tbale an der Stelle, welcbe den englisclien Forscbern zn 
der Profilzeicbnimg’ auf pag. 175 (Vol. II) ibrer Arbeit Veranlassnng bot, 
jlinger als der Kalk seiner Uingebiing, wenn anders dieses Piofil ricbtig 
anfgefasst ist. Ancli Avurden die grlinlicben Sandsteine nnd Scliiefer bei 
Pbaselis (1. c., pag. 168) als auf der „Scaglia“ liegend anfgefasst, init 
welcbem Nainen Spratt and Forbes die Kalkmassen Lykiens be- 
zeicbneten, nnd bei Eski-Hissar, nnweit ElinaUt, AAdmmeln geAvisse 
grline, conglomeratiscbe Sandsteine von Xnmmnliten, die aber, Avie 
die genannten Antoren scbreiben, anderen Species angebbren als die 
Nnmmnliten der Kalke. Da die groberen Einscbllisse dieses Sandsteines 
tbeils Kalke, tbeils Serpentinstncke sind, so ergibt sicb darans sein 
jiingeres Alter diesen letztgenannten Bildnngen gegentiber, nnd Avir 
kbnnten es daber sebr leiclit mit einer Formation oligocanen Alters zn 
tbnn baben, Avelches Alter mir scbliesslicb ancb fiir die Flyscbgesteine 
im Bascbkozthal das Avabrscbeinlicbste ist. 

Immerbin jedocb besitzen diese fraglicben Vertreter der Oligocan- 
periode in dem bescbriebenen Lande nnr eine massige Verbreitnng nnd 
es mag desbalb scbon nacb dem Ende der Eocanzeit in dem Gebiete 
Lykiens grbssere Strecken festen Landes gegeben baben. Aber erst 
nacli dem Abscblnss der Miocanzeit kann diese Gegend im Wesent- 
licben zn ibrer bentigen Erbebnng gelangt sein. Da namlicb die ma- 
rinen Miocanbildnngen Aveit in das Innere des Landes bineingreifen, so 
mltssen zn der Zeit ibrer Ablagerung nocb grbssere Bncbten bestanden 
baben, dnrch Avelcbe die betretfenden Festlandsmassen Adelfach gegliedert 
Avnrden. Da ferner das scbon im Yerlanfe der Einzelnbeschreibnng ber- 
vorgebobene Yerbaltniss bestebt, dass die Miocanabsatze langs der grbsseren 
Tbalstrecken LAddens entAAnckelt sind nnd anf den diese Thaler trennenden 
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Wasserscbeiden feblen, so dass sicb macbtige Miocanpartien bente ganz 
isolirt befinden, so ninss das Miocan ancb mebrere der niedrigeren bentigen 
Wasserscbeiden bedeckt baben, von Avelcben Pnnkten es erst bei der 
spater fortgesetzten Erbebnng des Gebietes dnrcb Denudation entfernt 
Avnrde. Dieser Umstand lasst aber nicbt allein daranf scbliessen, dass 
die bente mit marinen Neogenbildnngen erfitllten Thaler scbon alteren 
Datums sind, insoferne die sie eiuscbliessenden Bergketten bereits 
tbeilAA^eise festes Land vorstellen mocbten, sondern ancb, dass die 
gebirgsbildenden Yorgange, Avelcbe spater eine Unterbrecbiing der mio- 
canen Absatze dnrcb Anfricbtnng trennender Gebirgsmassen, allerdings 
nnter MitAvirknng der Denudation berbeiflibrten, erst nacb Ablagernng 
des Miocans zn grosserer Intensitat gelangten, Avas iibi’igens ancb dnrcb 
die mannigfachen Scbicbtenstornngen des Miocans nnd dnrcb die stellen- 
Aveise sebr bedentende Seebobe dieser Bildnng bcAviesen Avird. Die 
ZAviscben den Snsnz-Dagb nnd den Ak-Dagb eingeklemmten Partien des 
marinen Xeogen liegen ja mebr als 4000 Fnss liber dem Meeresspiegel. 

Die bier entAvickelte Anffassnng stimmt im Wesentlicben mit der 
vorzllglicben nnd klaren Darstellnng der geologiscben EntAvickbmg 
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Lykiens bei Spratt unci Forbes ilberein und unterscbeidet sicb von 
der letzteren nnr iusoferne, als icb den Serpentinen imd Eruptivg’esteinen 
des Landes keinen bestiminenden knnfluss bei der Erbebung des Ge- 
bietes und der Stoning des Kalkgebirges zuerkennen kann, und zwar 
niclit allein aus dein allgemeinen Grunde, weil die Rolle der Eruptiv- 
gesteine bei der Erbebung von Gebirgen nacb den neueren Ansichten, 
die icb selbst in meiner Arbeit Uber den Demavend zur weiteren Geltung 
zu bringen sucbte, itberbaupt eine in der Regel unbedeutende ist, sondern 
aucli weil jene Serpentine, wie die in den Miocanconglomeraten davon 
aufbewahrten Bruclistitcke beweisen, zur Miocanzeit bereits vorhanden 
waren, also bei den erst nacb dieser Zeit vorgekominenen Storungen, 
die den beutigen Gebirgsbau vorwiegend bestimmten, nur eine passive 
Rolle gespielt baben konnen. 

Erst nacbdem nun das Land in der Hauptsache seine beutige 
Gestalt (abgeseben von den Kiistenumrissen) erbalten batte, konnten 
dann an einigen Stellen sicb jene Slisswasserseen bilden, deren organiscbe 
Forinen Spratt und Forbes bescbrieben und zu deren naberer 
Cbarakterisirung icb meinerseits leider keinen Beitrag binzufiigen konnte. 

Sebr bemerkenswertb erscbeint niir die Tbatsacbe, class in der 
Umgebung der beiclen grosseren Ebenen an der Sildkilste des Landes, 
nainlicb der Ebene von Dembre und der Ebene von Liinyra, Spuren 
von Neogenscbicbten nirgends entdeckt werden konnten. Die ^liocan- 
bilclungen, welcbe die Hocbtbaler von Kassaba ocler von Gjbmbe aus- 
zeicbnen, feblen bier vollig, von marinen Pliocanbildungen ganz zu 
scbweigen, da solcbe itberbaupt an der ganzen lykiscben Kltste nicbt 
vorkominen. 

Daraus scbeint nun zu folgen, dass jene Ebenen, in welcben die 
unteren Laufe der Fliisse Dembre, Bascbkoz und Alagbyr gelegen sind, 
sebr jungen Ursprunges sind und mit den alteren Binnenbecken des 
Landes nicbt auf gleicbe Stufe gestellt werden dUrfen, wenn aucb die 
Bedeckung dieser Ebenen clurcliLdss gerade Avie die der binnenlandiscbeii 
Tbalgrtinde bei Kassaba und Elmalli eine Art a’oii Uebereinstimmung 
der spiiter daselbst stattgebabten, bis in die neueste Zeit fortgesetzten 
Vorgiinge bekundet. 

Die spate Entstebung jener Klistenebenen biingt augenscbeinlicb 
mit der spiiten Entstebung cler Kltste selbst zusammen. Icb braucbe in 
dieser Hinsicbt nur auf die vor_< Kurzem A’on M. Neumavr verlaut- 
barten Ansicbten ttber die erst in der jttngsten geologiscben Vergangenbeit 
vor sicb gegangenen Veranderungen im ostlicben Mittelmeergebiete bin- 
zuweisen, Ansicbten, auf die wir weiter unten nocb einmal zurttck- 
kommen wollen. Wenn also aucb gesagt Averden konnte, Lykien babe 
die Hauptgrundzttge seines orograpbiscben beutigen Verbaltens scbon 
nacb dem Absatze der marinen Miocanscbicbten besessen, so gilt dies 
nicbt fttr die Abgrenzung des Landes nacb dem Meere bin. 

Diese Abgrenzung ist aber aucb beute nocb keine ganz constantc,, 
Avie durcb die merkwttrdigen Verscbiebungen zAAdscben See und Fest- 
land beAviesen wircl, Avelcbe augenscbeinlicb seit bistoriscber Zeit an 
der lykiscben Kltste Platz gegriffen baben. Den Fragen, die sicb daran 
knttpfen, Avollen wir nun aber nocb einen besonderen Abscbnitt unserer 
Auseinandersetzung Avidmei;. 
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B. Die Niveauveranderungen an der lykischen Kiiste. 

Die Tliatsache der Iiiundiriuig’ menscliliclier Werke an der lyki- 
sclien Kiiste, wie sie bei Makri and Kekowa von friilieren Beobaelitern 
sclion ermittelt nnd von niir bestatigt werden konnte, fiibrt von sell)st 
znr Betracbtiing der neuerdings so vielfacli ventilirten Frage iiber die 
Scliwankungen des Meeresspiegels und iiber die sogenannten secularen 
Hebimgen und Senkungen. 

Wir sprechen bier nicbt von den Ansichten der ziemlicli zahl- 
reicben Autoren, welche sicli zum Tbeil sclion vor langer Zeit bemiilit 
liaben, Beweise fiir die Variabilitat des oceanisclien Wasserstandes 
beizubringen, denn man kann die Berecbtigung dieser Bemiiliungen 
vollauf einseben und docb dabei die festlandiscben Massen nicbt fiir 
Starr balten. Wir denken vielmebr an die Meinungen derjenigen 
Forscber, welcbe gleicb Trautscbold die Beweglichkeit der Fest- 
laiider ganzlicb in Abrede stellen, sofern es sicb dabei nicbt uin locale 
vulcaniscbe Pbanoinene bandelt. 

Bereits im Jabre 1869 (Bull. soc. natur. de Moscou) bat bekannt- 
licb der letztgenannte Gelebrte in seinem Aufsatze „Ueber seculare 
Hebungen und Senkungen der Erdoberflacbe“ diesen negativen Stand- 
punkt mit aller Bestimmtbeit eingenomnien, den er dann spiiter nocb 
in mebreren Scbriften, betitelt „Sur Tinvariabilite du niveau des mers“ 
(Moskau 1879), „Zur Frage iiber das Sinken des Meeresspiegels“ 
(Moskau 1880) und „Ueber den wecbselnden Horizont des Erdoceans“ 
(Moskau 1882) vertbeidigt bat. Obscbon divergirend beziiglicb der 
Auffassung der verscbiedenen Modalitaten, unter denen sicb die 
betreffenden Vorgange abgespielt baben sollen, bat sicb bekanntlicb in 
neuester Zeit in erster Linie E. Suess dieser negativen Ansicbt, man 
darf wobl sagen, augescblossen, als er am 2. Juni 1880 in einer eigens 
zum Zweck der Entgegennabme seiner Mittbeilung veranstalteten 
Sitzung der geologiscben Reicbsanstalt es ausspracb, dass es „keinerlei 
verticale Bewegungen des Festen“ gebe, und dass wir uns entscbliessen 
sollten, „aucb die letzte Form der Erbebungstbeorie, die Doctrin von 
den sacularen Scliwankungen der Oontinente zu verlassen“. 

Worin sicb Suess von Trailts cbold unterscbied, war, dass er 
die von Letzterem vertretene Annabme einer bestandigeii Verminderung 
des Wassers im Weltmeer nicbt in Betracbt zog • er scbloss sicb viel- 
niebr im Grossen und Ganzen der Ansicbt Derjenigen an, welcbe eine 
Umsetzung der Meere zwiscben verscbiedenen Regionen des Erdballs 
befiirworten. Im Gegensatz aber gegen maiicbe dieser letzterwabnten 
Forscber scbien ibni eine Umsetzung der Meere nicbt von einem Pol 
zum anderen, sondern zwiscben den Polen und dem Aequator die beste 
Erklarung der Tbatsacben zu bieten, und z. B. nicbt in den Beziebungen 
zur Excentricitat der Erdbabn, sondern in der Mbglicbkeit einer 
wecbselnden Starke der Centrifugalkraft (verbunden mit einer wecbseln¬ 
den Lange des Pages) sucbte er, wenn aucb nur verniutbungsweise, 
die Ursacbe jener Umsetzungen zu linden. Es ist fiir die Gescbicbte 
der Wissenscbaft wicbtig, diese Unterscbiede der Suess’scben Auf¬ 
fassung gegenltber der seiner Vorganger genau im Auge zu bebalten, 
denn gerade in diesen Abweicbungen ist ja mbgliclierweise die Er¬ 
klarung fiir den Erfolg zu finden, den Suess mit seiner Publication 
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erzielte. Niir eine vorlaufige Aufzalilung cler wiclitigsten Gedanken. 
welclie Siiess bei seiner Untersiichung’ der angeregten Frage leiteten. 
entliielt jener Vortrag, nnd dock geniigte die ertlieilte Anregimg. aucli 
das Interesse weiterer Kreise fiir das bisher nur mlibsam nacb Beriick- 
sichtigung ringende Problem der Veranderungen des Meeresspiegels 
zu wecken. 

Schon haben sicli einige Aiitoren auf die bei jener Gelegenbeit 
verlantbarten Ansicbten berufen, oline die erst fiir spater in Aiissiclit 
gestellte eingebendere Wlirdigung der betretfenden Tliatsacben a1)- 
znwarten. Anf solcbe Weise sind nun diese Anscliannngen niclit allein 
bereits Gegenstand der wissenscliaftliclien Discussion, sondern bei der 
lioben Antoritat ibres Urbebers aucli Stutzpimkte fiir weitere Folge- 
rungen geworden und lassen sicb demnacb beute nicbt mebr umgeben, 
wenn man von Erscbeinungen spricbt, die einst allgemein mit Hilfe 
der Tbeorie von den continentalen Niveauveranderungen erklart worden 
waren. 

Icb selbst babe scbon bei einer anderen Gelegenbeit die Ver- 
mutbung gewagt, dass das in Rede stebende Problem viel verwickelter 
ist, als es im Liclite der ursprtinglicb von Suess dafiir gewablten 
Bebandlungsweise erscbeint, wie icb denn beispielsweise in nieinen 
Bemerkungen liber die Bildung von Quertbalern (Jabrb. d. geolog. 
Reicbsanstalt. 1882, pag. 734) darauf binwies, dass der wicbtige Factor 
der wecbselnden Massenattraction der Festliinder dabei ganz unberilck- 
sicbtigt geblieben war. ') Hier jedocb liegt es mir durcbaus fern, die 
Sadie von einem so allgemeinen Standpunkte aus zu erbrtern. Das 
wiirde ausserbalb der Grenzen einer an locale Beobacbtungen an- 
kniipfenden Darstellung liegen. Dennocb aber wtirde man sicb scbwer 
jemals liber die bei Makri und Kekowa stattgebabten Vorgange eine 
Meinung bilden kbnnen, wenn man die Ermittlung der mbglicben Ur- 
sacben dieser Vorgange obne die vergleicbende Betracbtung wenigstens 
derjenigen Erscbeinungen versiicben wollte, welclie in den benacbbarten 
Gebieten zu dieseni Vergleicb auffordern. 

Wir werden also zunacbst die fraglicben Erscbeinungen selbst 
nocb einmal in iibersicbtlicbem Zusammenbange betracbten; daraii wird 
sicb dann der Nacbweis kniipfen lassen, dass die beriibrten Verbiilt- 
nisse an der lykiscben Kiiste in keinem unmittelbaren Zusammenbange 
mit der vielleicbt bis in die GegeiiAvart fortgesetzten Faltung einer 
einzelnen Gebirgskette steben, durcb welcbe ja bypsometriscbe Ver¬ 
anderungen gewisser Gebietstbeile bewirkt werden konnten. Es wird 
sicb also zeigen, dass die fraglicben Erscbeinungen soziisagen eine 
breitere Grundlage besitzen. Sodann aber werden diejenigen Tliat- 

4 Erst in der walirhaft glanzeud gescliriebeueu Einleitnug zn seiueni „Antlitz 
der Erde“ (Prag imd Leipzig 1883), dem Werke, das in einer seiner kiinftigen Fort- 
setznngen die weiteren Auseinandersetznngen iiber unsere Frage zn geben verspricht, 
liat Suess die Ednneruug an diesen Piinkt naclig eliolt, den nnter Anderen aucli 
sclion Penck (Miinclien 1882) in den Vordergrnnd einer geographiscli-geologisclien 
Discussion iiber die Schwanknngen des Meeresspiegels gebraclit liatte. Und dock ineint 
Herr Professor Fr. Pfaff (Zeitsclir. d. deutscli. geol, Ges, 1884, pag 1), dass Suess 
der eiste Geologe war, der „niit ganz besondereni Naclidrnck auf die von der Con¬ 
figuration des Landes bedingte Stbrung der regelmassigen ellipsoidisclien Gestalt der 
Meeresflaclie liingewiesen“ kabe. Das ist eine seltsaine Art, die Literatnr zn verwertlien. 
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saclien eine etwas g’cnanerc Erwalinung verdienen, wclclie fiiv die 
Ktiste Klein-Asiens mid der benaclibarten Lander init der relativen 
Veranderliclikeit des Meeressiiiegels in Ziisainmenliang gebraclit werden 
kbnnen oder gebraclit worden sind. 

Die obne Widerrede bierlier gebiirigen Tbatsacben bei Makri, 
bei Kekowa mid auf der Kekowa gegenliberliegenden Insel Dolicliiste 
sind schon ini Verlaiif der Einzelbescbreibmig genaiier gescbildert 
worden, Avorauf bier, mn Wiederbolungen zu vermeiden, verAviesen 
werden mag. Der Vollstandigkeit wegen mdgen aber bier nocdi die 
anderen Oertlicbkeiten genannt werden, an Avelclien ein Steigen des 
Meeresspiegels oder eine Senkung der Ktiste seit liistoriscber Zeit 
wabrscbeinlicb oder docb nacli dem TJrtbeil einiger Beobacliter denk- 
bar ist. Benndorf in seinem neiien Werk iiber die erste der in der 
Einleitmig erwabnten beiden arcbaologiscben Expeditionen nennt als 
solcbe Orte Kalabatia mid Andifilo. 

Die Senkmigsersclieimingen bei Andifilo scbeinen iiim freilicli in 
ihreiii iiiisseren Yerlialten etwas anders zu sein als diejenigeii bei 
Kekowa. Man spricbt dort iiiclit von Monmiienten, die ini Wasser steben, 
sondern nieines Wissens bandelt es sicli daselbst mn einen scliiefstelien- 
den 8arkopliag, der auf einer sclirag geneigteii Felsbank rulit mid eben 
dieser aussergeAvdlinliclien 8tellung wegen von Texier abgebildet 
wurde. ZAveifellos ist dieser 8arkopliag in aufrecliter 8tellmig erriclitet 
worden mid ebenso zAveifellos bat die Felsbank, auf welclier er stelit, 
seit jener Zeit eine Veranderung ibrer Lage erlitten, der Fall ware also 
sclion deslialb interessant, Aveil wir es bier init einer von der Variabilitat 
des Meeresniveaus sicher unabbangigen Veranderung einer 8chicliten- 
lage zu tbun batten, allein streng genommen lasst sicb dieser Fall fiir 
unsere Betraclitung dock nicht verwertben. Hatten wir es namlicb niit 
den Folgen einer jilngsten Aeusserung der gebirgsfaltenden Krafte zu 
tliun, so stuiide das zunaclist nicht in unmittelbarer Verbindung mit der 
Frage der secularen Hebungen, und daiin Avtirden Avir aucli das betreffende 
Factum nicht als ein vereinzelt stehendes kemien gelernt haben. Von 
einer dann doch langs einer grdsseren Region veranderten Neigung ibrer 
Unterlage Avlirden sicherlich auch andere der zahlreichen Mohumente 
jener Gegend betroffen Avorden sein. Auch Avitrde die Action der ge¬ 
birgsfaltenden Krafte in unserem Falle Avohl eine Aveitere Erhebung 
iiber den Meeresspiegel zur Folge gehabt haben, AA^as mit den iibrigen 
bier beriihrten Erscheinungen schwer in Einklang zu bringen ware. 
Es ist Auelmehr Avahrscheinlich, dass es sicb daselbst nur uni einen 
localen Einsturz und ein dadurch hervorgerufenes Nachsinken einer 
Felsbank bandelt, wie das in verkarsteten Gebirgen so vielfach Amr- 
komnien kann. 

Dagegen diirfte einst eine genauere, freilich nur mit Hilfe von 
Bootsfahrten auszufiihrende Untersuchung am Ostende der Ebene 
von Denibre, das heisst gleich unterhalb des Westabfalls der 8iidspitze 
des Beinielikgebirges fiir die Verniehrung der unserer Discussion zu 
Grunde liegendeii Tbatsacben erspriesslicb werden. Dort befindet sicb 
namlicb dicbt neben der Ktiste eine Lagune, Avelcbe voni Meere nur 
durcb einen scbmalen, trocken liegendeii 8andstreifen gescbieden AAurd, 
und die icb selbst beim Herabsteigen Amm Beinielik iiacb der Ebene A"on 
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Dembre zwar deiitlicli sehen, aber nicbt naber mitersucben kouute. imd 
am Grimde dieser Lagime sollen, wie die Fiscber von dieser Kiiste 
versichern, Bauwerke im Wasser steben (vergl. Ritter, Erdkunde. 
19. Tbeil, Bd. II, von Klein-Asien, pag. 1155). 

Ancb die Verbaltnisse, welclie im Sliden des cbelidoniscben Vor- 
gebirges lierrsclien, insbesondere im Hinblick anf die kleine Inselgrupi)e. 
die jenem Vorgebirge vorliegt, konnten fiir ims von Interesse sein. 
Diese Inselgrnppe ist jedenfalls zn nennen, wenn man von Veranderungen 
an der lykiscben Kiiste spricbt. Strabo kannte bier nnr 3 Inseln, 
Beaufort, der im Anfange iinseres Jabrbunderts die karamanisebe 
Kiiste nntersucbte, fand bier 5 Inseln und Tscbicbatscbeff (Cle(>- 
grapbie pbysiqr.e de I’Asie minenre, Paris 1853, pag. 74)^ vermutbet 
desbalb, dass eine spater eingetretene Katastropbe eine tbeilweise Zer- 
spaltnng der 3 inselcben in 5 berbeigefiibrt baben kdnnte. Es ist in- 
dessen vielleicbt nicbt notbig, an derartige Vorgange oder gar an die 
selbststandige isolirte Erbebnng neuer Klippen an dieser Stelle zu 
denken, da die betretfende Erscbeinnng nnter Umstanden eben gerade 
so gnt mit dem Ansteigen des Meeres an der lykiscben Kiiste oder mit 
einer allgemeinen Senknng dieses Gebietes in Verbindung gebracbt 
werden kann. Nimnit man namlicb an, dass die 3 Inselcben des Strabn 
zusammen 5 Spitzen besassen, dass also beispielsweise das eine dieser 
Inselcben dreigipflig gewesen ware, so kbnnen die urspriinglicb an der 
Basis nocb im trockenen Znsammenbange gewesenen Si)itzen durcb das 
(relative) Ansteigen des Meeresspiegels von einander isolirt worden sein, 
mil nun als selbststandige Klippen iiber dem Wasser zn erscbeinen. 
Es ist das freilicb nnr eine Hypotbese, dieselbe entbebrt aber nicbt der 
inneren Wabrscbeinlicbkeit, denn wenn das Pbanomen der scbeinbaren 
Festlandssenknng an der lykiscben Kiiste so allgemein ist, dass die 
griecbiscben Kiistenfabrer nnd insbesondere die Scbwammfiscber, welcbe 
gewiss mit der Bescbaffenbeit des Meeresgrnndes daselbst sebr vertrant 
sind, allentbalben von versnnkenen Stadten erzablen (vergl. Ritter, 
1. c., pag. 946), so diirfte das cbelidoniscbe Vorgebirge mit seinen Inseln 
viel eber im Sinne derselben, als im Sinne entgegengesetzter Vorgange 
beeinflnsst worden sein. 

B e n n d 0 r f bat endlicb nocb anf einige bisber nicbt beriicksicbtigte 
Angaben alterer Antoren bingCAviesen, ans denen bervorgebt, dass die 
Kiiste Lykiens scbon im Altertbnm der Scbanplatz von marinen Ueber- 
dntbnngen gewesen sein mag. Icb besprecbe das an dieser Stelle, Aveil 
B e n n d 0 r f selbst diese Angaben an die Erwabnnng der Erscbeinnngen 
bei Makri nnd Kekowa angekniipft bat, obscbon jene Ueberflntbnngen 
wold einer ganz anderen Kategorie von Tbatsacben angebcirt baben 
diirften, wie Aviedernm Benndorf sebr ricbtig andentet, indeni er sagt, 
dass er im Mallet’scben Erdbebencatalog (London 1858) nnd in den 
Nacbtragen von S. Scbmidt’s Stndien iiber Erdbeben vergeblicb nacb 
den betreffenden Citaten gesncbt babe. (Vergl. Benndorf nnd Nie¬ 
mann, Reisen in Lykien nnd Karien, Wien 1884, pag. 28.) 

Es bandelt sicb nm eine Bemerknng des Dio Cassius (LXIII, 
26, 5), der nnter den wimderbaren Erscbeinnngen des Jalires 68 
n. Cbr. erAvabnt, dass danials das von Aegypten ber sicb gewaltig 
erbebende Meer einen grossen Tbeil Lvkiens ergriff, nnd nm die 
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[89] Beitriige zur Geologic von Lykieu. nil 

Darstelluiig’ der Belleroplionsage beiPliitar cli (do nnilicriini virtutibiis 
IX, pag. 18 der Eeiske’scben Aiisgabe). Daselbst licisst c«, dass 
Belleroplion, nacbdem er deii Cbimarros getbdtet iiiid die Arnazonen 
vertrieben hatte, Niemandes Recliteii zu iialie trat, dass hingegen ilim 
gegeniiber Jobates sich lidcbst iingereclit benonimen babe, als er von 
Neptim erflebte, er mbge das von Belleroplion erldste Land unfriiclitbar 

, macben iind verderben. Aiif dieses Gebet bin babe eine Woge das Land 
ilberscbiittet imd es sei ein scbrecklicber Anblick gewesen, wie das 
sicb hocb auftbiirmende Meer das feste Land iiberdeckt babe. 

Es wil’d Jedermann diese Erscbeinungen aiif gewaltige Erdbeben- 
flutben deuten miissen. Bei der Hbbe der lykiscben Kiistengebirge wird 
man freilicb die Bedeekung grosser Theile des Landes durcb Wasser- 
fliitben nicbt ernstbaft zii nebmen braiicben, da aber ein grosser Tbeil 
der alien Bevolkeriing Lykiens gerade den Kiistenstrich bewobnte, wie 
alls der liberwiegenden Anbaiifung der Ruinen gerade langs der dem 
Meere benacbbarten Gebietstbeile bervorgebt, so kbnnen jene Ereignisse 
sebr wobl den Cbarakter scbrecklicber Katastropben besessen baben, welclie 
etwa den gewaltigen abnlicben Ungliicksfallen an der stidamerikaniscben 
Kliste zii vergleicben waren, von welcben die nenere Zeit Zeiige gewesen 
ist. Von den Vorgangen jedocb, welcbe eine (Avenigstens fiir langere 
Zeit) daiiernde Verscbiebiing des Niveauverbaltnisses zwiscben Festland 
iind See langs der lykiscben Gestade vernrsacbt baben, siiid jene plbtz- 
licben Ereignisse wobl zn trennen, so lange der NacbAveis nicbt erbracbt 
Averden kann, dass die seismiscben Stbriingen, denen jene Fliitben 
augenscheinlich ihren Urspriing verdankten, Lykien direct betrotfen mid 
dabei einen constanten Aiisclriick in den bypsometriscben Verhaltnissen 
des festen Landes gefiinden baben. 

Nacbdem Avir nnnmebr eine kritiscbe Uebersicbt liber das bezilglicb 
imserer Frage ziir Verfligiing stebende Material an Tbatsacben gegeben 
baben , dtlrfen Avir die Mdglicbkeit des Ziisammenbanges dieser Tbat¬ 
sacben mit den Vorgangen der Gebirgsfaltimg prttfen. Dafilr ist es 
ndtbig, sicb die raiimlicbe Aiisdebnung der fraglicben Erscbeinungen 
nocbmals zu vergegenAvartigen. Die Entfernung von Makri nach Kekowa 
betragt in der Luftlinie mehr als 80 Kilometer, die von Kekowa nacli 
dem chelidoniscben Cap 50 Kilometer. Es bandelt sicb also um eine 
langere Kustenstrecke, langs welcher die bcAvussten sogenannten 
Senkungen vorkommen, und zwar durchaus nicbt um eine tektoniscb 
unmittelbar zusammenbangende Kiistenentwicklimg, Avelcbe vielleicbt 
etwa nach Art des stidamerikaniscben Andengebiets siidlicb von Arica 
Oder der dalmatiniscben Gebirge aufzufassen Avare, sondern um eine 
Kiiste, die, wenn sie aucb von den tektoniscben Linien der lykiscben 
Gebirgsmassen nicbt unabbangig ist, so docb von sebr beterogenen 
derartigen Linien beeinflusst wird. Die Streicbungsricbtungen, welcbe 
in der Umgebung des Cap Cbelidonia berrscben, sind, wie aus der . 
voranstebenden Bescbreibung bervorgebt, andere als diejenigen am 
Canal von Kekowa. Fiir die Umgebung von Makri steben mir allerdings 

0 Wie mir Herr Hofrath Benndorf mittheilt, scheint in der Belleropliousage 
ein positiv tliatsacliliclier Kern zu stecken, so dass man diese Sage niclit ohne Weiteres 
in den Kreis der blossen Mytlie verweisen dlirfe. 

4-7* 
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zu wenig Beobachtimgen zur Verfiigung, urn das dortige Durchschnitts- 
streichen mit Sicherheit zu bestimmen, allein jederBlick auf eine gewohn- 
liche topograpliische Karte lehrt, dass die dortigen Gebirgsmassen in 
keinem directen Zusammenhange der Ricbtimg mit den Erhebnngen an 
den anderen beiden Pnnkten stelien kbnnen. Die Gegend von ^lakri 
fallt auf keinen Fall in die Verlangerung der betreffenden Streicbungs- 
aclisen hinein. 

Endlicli gebt ans den friilier erwabnten Beobacbtungen bei Kekowa 
ancb hervor, dass die daselbst inundirten Stelien in der Nahe der 
Mittellinie eines Scliichtensattels sich befinden, dessen stldliclier Eliigel 
grossentheils dnrcli die Insel Kekowa (Dolicliiste) reprasentirt wird. 
Der Vorgang fortsclireitender Gebirgsfaltiing hatte also bier wold eber 
eine Auftreibimg oder Erbebiing gegen die Mitte des Sattels zu bedingen 
mlissen, als eine Senkung der betreffenden Partie. 

Ancb die Vorstellung, dass mbglicberweise locale Einstiirze, wie 
sie in einem verkarsteten Gebirge vorzukommen pflegen, als Ursacbe 
der bier betracbteten Erscbeinungen gelten konnten; ist nicbt zulassig, 
da sonst die inundirten Sarkopbage, Treppenstufen und sonstigen Bau- 
werke nicbt in unveranderter Stellung zur Horizontalebene sicb befinden 
wiirden. Eine Argumentation, welcbe sicb dieser Vorstellung bemacbtigen 
wollte, kbnnte iibrigens nur von solcben Forscbern vorgebracbt werden, 
welcbe gleicb mir und Anderen an die Einstiirze in Karstgebieten 
glauben, sie ware aber ganzlicb inconsequent von Seiten Derjenigen, 
die mit der Annabme soldier Einstiirze nicbt einverstanden sind. Das 
zu bemerken ist vielleicht nicbt ganz iiberfliissig. 

Es folgt also aus unserer Betracbtung, dass die Erscbeinung, mit 
der wir zu tbun baben, sozusagen einen allgemeinen Hintergrund bat 
und dass dieselbe scbwerlicb mit tektoniscben Einzelbeiten in Ver- 
bindung gebracbt werden darf. Dass aber dieser allgem eine Hinter¬ 
grund keinem ganz einfacben Bilde entspricbt, werden wir in dem 
Folgenden zu seben Gelegenbeit baben. 

Die Beobacbtungen iiberdies, welcbe bier zum Vergleicb und zur 
Discussion berangezogen werden kbnnen, lassen sich nicbt obne Weiteres 
unter einem und demselben Gesicbtspunkte zusammenfassen. Es gilt 
da, mancbe wirklicbe oder scbeinbare Widerspriiche zu Ibsen. 

Im Gegensatze zu den aus der Inundirung menscblicber Werke 
bei Kekowa, Makri und anderen Orten zu ziebenden Scbliissen stebt 
jedenfalls die von Tscbicbatscheff (Asie mineure, geologie, Tom. Ill, 
pag. 389) gemacbte Annabme eines in der jiingsten Zeit erfolgten 
Emportauchens der kleinasiatiscben Kiiste und insbesondere des siid- 
licben Tbeiles derselben. Je strenger nun die Kritik der fiir diese An¬ 
nabme beigebracbten Belege ausfallt, desto mebr diirften die dabei als 
sticbbaltig und annabernd gleicbwertbig befundenen Argumente fiir die 
theilw^eise Berecbtigung derselben x4nnahme bei unparteiiscbem Urtbeile 
in’s Gewicbt fallen. 

Wir miissen also etwas weiter ausbolen, um den Boden fiir unsere 
Discussion durch solcbe Kritik zuerst zu saubern, beziiglicb zu ebnen. 

Unter jenen Belegen spielt das stellenweise Vorkommen zablreicber 
mariner Concbylien auf den Anlibhen langs der kleinasiatiscben Kiisten- 
striche eine nicbt unwicbtige Rolle, und es friigt sicb jetzt, ob dies 
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mit Reclit der Fall ist. 8o liat nacli eineni Citate Tsc li i c li a tsc li effs 
Oh. Texier, dessen Origiiialwerk mir leider nicht zur Hand isst, gcrade 
von der Insel Kekowa die Ostrea Bohlayei mid den Spondylas yaede- 
roj)us niitgebracht mid eben derselbe Spondylus iviirde von Texier 
zwisclien Adalia mid den Euinen von Pergos gesaminelt. Diese Tbat- 
saclien sclieinen den Verlialtnissen bei Smyrna zu entsi)rechcn, wo 
/r s cli i c bats ell eff in der Kabe der alien Akropolis, an dem Traebyt- 
berge, der die Stadt beberrscbt, eine Ablagermig aiiffand, in welcber, 
ausser Brncbstncken von Tracbyt mid Kalk, sicb antike Topi- mid 
Ziegelscberben ini Vereine mil recenlen Mnscdieln fanden, die zu den 
Galtmigen Mur ex, Gerithium, Ostrea mid Pecten geboren. Anf diese an- 
geblicb alle Slrandlinie bat sicb dann ancli Tbeob. Fischer (Zeitscbr. 
d. Ges. fiir Erdkmide, Berlin 1878, pag. 159) beriifen, als er seine ver- 
diensllicbe Ziisammenstellmig liber die Kuslenverandermigen ini Millel- 
nieergebiete verfassle, mid nicbt minder spiell sie eine Rolle miter den 
Beweisen, die G. R. Credner in seiiiem Aufsatze liber die Deltas 
(Erganzmigsband XII der Petermann’scben Mittlieilmigen) fllr die Hebmig 
der kleinasiatiscben Kllste gelten lasst. 

Ganz abnlicbe Funde bat aucli M. Xeumayr gelegentlicb seiner 
Bescbreibmig der Insel Kos erwabnt (siebe Kllstenlander des griecbi- 
sclien Arcbipels, Denkscbr. d. Akad. d. Wiss., matb.-naturw. CL, Wien, 
Band 40, pag. 252), imd aucb bei diesem Autor wurden dieselben fiir 
die Discussion der jllngsten Xiveau-Verandermigen in jenen Gegenden 
verwertbet. Xeumayr tbeilte mit, dass er an den Gebangen der 
Berge von Ephesus Cardium edule, Spondylus gaederopus, Nassa reti¬ 
culata iind Gerithium vulgatum land, mid sagte sodann: „Auf Kos 
fanden sicb sowolil in der Xlibe voni Cap Pbuka, als an den Gebangen 
oberhalb Pylle quartare Concbylien, von denen icb Murex trunculus, 
Gardium edule mid eiiieii Pectunculus sammelte. Aucb an einia’en Punkten 
der Halbinsel Chalkidike fand icb weitbin an den Hllgeln zerstreut 
Gard. eduledie Art und Vertbeilung des Vorkommens spricbt aucb 
bier fllr quaternares Alter. Docli scbeint mir in dem letzteren Fade 
die Mdgliclikeit nicbt ausgescblossen, dass es sicb uni Scbalen bandelt, 
die vom Menscbeii- in einer spateren Zeit verscbleppt wurden, da bier 
ausser der genamiten, allgemein als Speise dienenden Art keine aiidere 
gefunden ivurde.“ Wie mir llbrigens Herr Professor Xeumayr auf 
mein Befragen kllrzlicb mittbeilte, bait er selbst die von ibni nur fllr 
die Funde auf Chalkidike ausgesprocbene Vermutbung nunmebr aucb 
fllr die Funde an den andereii von ibni erwabiiten Localitaten fllr 
liocbst ivabrscbeinlicb. 

In diesem Sinne dllrfen wir in der That die bier erwalinten 
Tbatsacben autfassen. Wllrde das Meer alle jeiie Scbalen an ibren 
beutigen Fundorten selbst deponirt baben, so ware allerdings eine selir 
betracbtlicbe Xiveauveranderung ini Sinne eines Aufsteigens des Landes 
seit jlliigster, ja zuiii Theil sogar seit bistoriscber Zeit anzunebmen. 
Die betreffenden Funde lassen aber nicbt allein eine andere Deutung 
zu, als die, welcbe sie erfabren baben, sie fordern solcbe abweicbende 
Deutung sogar beraus. 

Wenden wir uns zunacbst nacb Smyrna. Xacb dem Zeugniss des 
Strabo (14. Bucb) war zwar ein Tbeil dieser Stadt im Altertbum 
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an einem Hiigel erbaut, der grbsste Theil derselben aber lag in der 
Ebene am Hafen, das heisst jedenfalls betracbtlich unterlialb des 
erwabnten Mnschelfiindortes. Da nun die mit den Musclieln vorkom- 
menden antiken Reste keineswegs der heroiscben oder praliistoriscben 
Zeit entstammen (man findet dort aucli ganz hiibsche kleine Figuren 
nnd Kopfe aus Terracotta, die zweifellos der classisclien oder sogar 
nacbclassischen Culturperiode angebbren), so mlisste seit oder wahrend 
der classisclien Zeit das Meer bei Smyrna einmal derart gestiegen 
sein, dass es bis zu den Hblien der Akropolis reiclite, mn dann wieder 
unter das Niveau der lieutigen Meles-Ebene zu sinken, und zwar liatte 
dieser Vorgang bei den bypsometrischen Betragen, um die es sicb dabei 
bandelt, nicbt auf die nacbste Umgebung Smyrnas, ja niebt einmal 
der kleinasiatiscben Kiiste bescbrankt bleiben konnen. Ein solcbes 
Ereigniss aber, aucb wenn es sicb relativ langsam abgespielt batte. 
batte scbwerlicb der Controle der Historiker entgeben konnen, und aus 
dem Mangel darauf bezliglicher gescbicbtlicber Aufzeicbnungen diirfen 
wir schliessen, dass es ilberhaupt nicbt stattfand. Icb babe die frag- 
licbe Stelle besucbt und micb allerdings von dem nicbt seltenen Vor- 
kommen mariner Concbylien daselbst ilberzeugt, allein icb erbielt den 
Eindruck, dass man es an der Akropolis von Smyrna mit einer Cultur- 
scbicbt zu tbun babe, in welcbe jene Scbnecken und Musclieln durcb 
Menscbenband bineingeratben sind. 

Aucb auf der Hobe der Akropolis von Makri, unweit der dortigen 
Felsengraber, fand icb recente marine Scbalen, die zu Murex trunculus 

gebbrten. Sogar auf der Statte des alten Trysa bei Gjbl-Bascbi in 
einer Seebbbe von mebr als 2000 Fuss wurden solcbe Concbylien (der¬ 
selben Art und M. hrandaris angebdrig) gesammelt, ein Fund, der 
sicb local zunacbst an die Funde T e x i e r’s auf der Insel Kekowa 
anscbliesst. In den beiden letztgenannten Fallen entstammten die 
Scbalen sicber keiner irgendwie als solcbe gekennzeicbneten marinen 
Ablagerung, sondern wurden lose im Scbutt der betrelfenden Ruinen 
oder frei auf der Oberflacbe gefunden. 

Die Seebdbe der Funde von Gjdl-Bascbi ist so bedeutend, dass 
ein grosser Tbeil Klein-x4siens und der benacbbarten Lander batte in 
jiingster Zeit unter Wasser steben milssen, wenn die betreffenden Scbalen 
vom Meere selbst an Ort und Stelle gebracbt ivorden waren, und docb 
feblen, soweit mir bekannt, eigentlicbe marine Sediniente der Quartar- 
zeit und sogar der Pliocanzeit wenigstens an der ganzen lykiscben 
Kiiste. Aucb wiirde die Zusammensetzung der marinen Fauna eines 
Absatzes aus der Quartarzeit entsprecbend der vielgestaltigen beutigen 
Mittelnieerfauna nicbt gerade auf die ivenigen vorkommenden Arten 
bescbrankt geblieben sein. 

Sebr bemerkenswertb ist ferner, dass derartige Funde bisber aus- 
scbliesslicb an Pliitzen gemacbt worden sind, welcbe als antike Cultur- 
statten bezeicbnet werden diirfen. Dadurcb wird uns die Vermutbung 
nabe gelegt, dass die betreffenden Concbylien erst durcb den Menscben 
an ibren jetzigen Platz gebracbt, und dass die zu ibnen gebdrigen 
Weicbtbiere zu irgend welcben Zwecken, vornebmlicb aber wobl als 
Nabrungsmittel, von den einstigen BeAvobnern jener Orte verwendet 
worden sind. Man braucbt in letzterem Falle nicbt notlnvendig darau 
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zii denken, dass die altcn Lykier bcsondere Fcinscliinecker g'ewcseii 
sind. Nur der Biiiiieidander stellt sicli das Essen von Meeresniolliisken 
als einen Liixus iiberfeinerter Menscben vor. Wer eiinnal auf eineni 
italienisclien oder dalniatinischen Fiscbinarkt geseben liat, was dort 
Alles miter der Bezeicbniing* friitti di mare feilg'elioten imd g-ekaiift wii’d, 
imd zwar nicbt Idos von den Keicben gekauft wird, die Cbampagner 
trinken, der wird sicb nicbt wimdern, wenn cr die Beweise tindet, 
class aiicb die antiken Kiistenbewobner cles Mittelmeeres sicb zum Tbeil 
von Weicbtbieren genabrt baben, namentlicb wenn es sicb daliei mn 
steinige, oft sterile Kiistenlandscbaften bandelt, welclie gleicli der 
lykiscben iibervblkert gewesen sein diirften, so dass scbon die blosse 
Notli ziir Verwertbimg alles Essbaren gefiibrt balien muss. 

„Der Menscb“, scbreibt E. v. Martens (Die Weicb- imd 
8cbaltiiiere, Leipzig imd Prag 1883) „ist von Natiir omnivor wie das 
Scbwein; Land- imd Meerscbaltbiere sind Nabrimgsgegenstande fur 
ibn, ebensowobl als taglicbe Nabruug oder Notbbebelf bei gauz roben 
Vblkerstammen, die uocb kein Netz zum Fiscbfang erfunden baben, wie 
als Delicatesse und Festgericbt in den Crrossstadten, welclie die Mittel- 
punkte der Civilisation bilden.“ Es ist aucb ausserdem von libclistem 
Interesse, in diesem Werke von Martens eine Zusammenstellimg der 
ganz iiberrascbend verscbiedenartigen Verwendimgen zu finden, welcbe 
von den Scbalen und den Tbieren vieler Mollusken nicbt allein von 
gegenwartig existirenden Vblkern gemacbt werden, sondern aucb von 
den Vblkern des Altertbums bereits gemacbt wurden. Enter diesen 
Verwendimgen der bescbalten Weicbtbiere spielt aber diejenige zu 
Nabrungszwecken bei den Alten eine nicbt unwicbtige Eolle. 

Wenn die. Rbmer zur Kaiserzeit nacb Varro und Plinius 
ibre eigenen Sclmeckenbebalter (cocblearia) und verscbiedene Recepte 
zu der Futterung der Scbnecken besassen, so bandelt es sicb da freilicb 
uni Landsclmecken; aus den Untersucbungen von Martens gebt aber 
bervor, dass bei den Alten aucb Tbiere der Gattungen Mur ex ^ Geri- 
tliium, Tr ochus, H aliotis, Patella, Ostrea, Sp ondylus, 

Pecten^ Pinna, My til us, Tellina, Solen und nocb manclie 
andere gegessen wurden, welcbe wie Gardium edide unter der Bezeicb- 
nung Cbeme oder Cbama bekaimt waren, und wenn Aristopbanes 
bei Atbenaeiis (III, c. 33) sagt: „Ein Jeder galmte wie gekocbte 
Muscbeln auf den Koblen,“ so scbeint es, class man cliese Weicbtbiere 
nicbt immer rob verzebrte, sondern aucb ibre Zubereitimg verstand. 
Der 8p ond ylu s g ae der opu s ^ der iiiiter den meisteu der bier 
betracbteten Vorkomnmisse bemerkt wurde, wird von Martens aus- 
driicklicb als eine von den Alten gegessene Art aiifgeftibrt und die auf 
Murex zu beziebenden Exemplare konneii ebensowobl von den Arbeiteii 
bei der Purpurbereitung lierriibren, als, wie scbliesslicb bei weniger 
massenbaftem oder bei gemiscbtem Vorkommen wabrscbeinlicber ist, 
ebenfalls von gegessenen Tbieren. 

Die besprocbenen Funde fallen also viel eber, wenn clieser Ver- 
gleicb erlaubt ist, der Kategorie der sogenannten Kjbkkenmadclings 
zu, als Tier Kategorie der Beweise fiir geweseue Niveauveranclerungen 
cles Meeres oder cles Festlancles. Sie beweisen in der ims bescbaf- 
tigenclen Frage gar nicbts, oder biicbstens die Notbwencligkeit, in der 
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Aiiswalil der Dociimente fiir die Losimg dieser Frage selir yorsiclitig’ 
7A\ sein. 

Vorlaufig unklar in ihrer Bezieliung zu imserem Gegenstande 
bleibeii die Bildungen von Gozluk Kide bei Tarsus an der ciliciscben 
Kiiste, wo nach Tscbicbatsclieff (1. c., pag. 388 und 389) unter 
einer (wabrsclieinlicli zum Loss zu stellenden) Erde init Helix und 
Pu2^o, ein mit Tbon und inergeligem Sand gemischtes Gongloinerat 
vorkommt, in welchem die Scbalen von Don ax trun cuius in gut 
erhaltenem Zustande in Begleitung von fast iinmer zerbrocbenen Exem- 
])laren anderer Meeresconcbylien verbreitet sind. Der Autor gibt nain- 
licb nicbt genau an, ob die Reste alter Tbpfe, Miinzen u. s. w., welclie 
daselbst gefunden werden, bios in dem Loss oder aucli in den Con- 
gloineraten liegen. Zudem bilden die l)etreffenden Ablagerungen isolirte 
Erliebungen iinnitten der Ebene und besitzen der Bescbreibung nacb 
niebt reclit das Ausseben ansteliender Sedinientbildungen. Es Avare also 
die Aufgabe einer erneuten IJntersucliung jener Localitat, festzustellen, 
ob diese Erliebungen wirklicli aus marinen Absatzen bestelien oder ob 
sie nicbt von Menscbenband bervorgebracbte Aufscbuttiingen sind, in 
welcbem Ealle dann die fraglicben Muscbeln eine almlicbe Bedeutung 
liesitzen AvUrden, AAue diejenigen, Avelcbe AAur bei Smyrna, ]\Iakri und 
Gjbl-Basclii gefunden baben. 

EliensoAvenig beAveiskraftig fiir unsere Discussion ist ein inerk- 
wiirdiger Fund, den yov langer Zeit Russegger gleicbfalls in der 
Gegend des bstlicben Cilicien geinacbt bat. In der Xabe von Hudb 
(jenseits Sis) liegt (vergL"'Reisen in Europa, Asien und Afrika, 1. Bd., 
2. Tbeil, Stuttgart 1883, pag. 629) auf einein nagelflubartigen Con¬ 
glomerate eine tertiare Ablagerung, AA^elcbe Russegger mit dem 
Miociin des Wiener Beckens vergleicbt. Diese Ablagerung bildet eine 
400^—500 Fuss liber die Ebene von Hudb ansteigende Terrasse. Eine 
Sandsteinbauk, welclie einem Aviederum von macbtigen Kalkconglomeraten 
bedeckten blaulicben Tegel eingelagert erscbeint, entbalt eine Masse 
Yon Concbylien Amrberrscbend marinen, zum Tbeil aber aucb terrestri- 
scben Ursprunges, und in diesem Sandsteine fand Russegger ein 
ZAveifelloses Kunstproduct aus einem „talkigen Gestein“, Avelcbes der 
Bescbreibung und der beigegebenen Abbildung nacb nur als ein prii- 
bistoriscbes Beil oder als ein Meissel, AA’ie Russegger sagt, auf- 
gefasst Averden kann. Es ist in der That sonderbar, dass diese Avicbtige, 
die Existenz des Menscben zur Tertiarzeit andeutende altere Beob- 
acbtung bei den Prabistorikern, Avie es scbeint, AA^enig Beriicksicbtigung 
erfabren bat. So sicber aber aucb daraus der Scbluss gezogen Averden 
darf, dass der Menscb bereits Zeuge der relativen Hebung eiuzeluer 
Tbeile des kleinasiatiscben Festlandes gCAvesen ist, so Avenig liesse 
sicb diese Beobacbtung in eine Bezieliung oder in einen Gegensatz zu 
dem Senkungspbanonien an der lykiscben Kiiste bringen, da dieses 
letztere eben der bistoriscben, jener relative Hebungsact aber der prii- 
bistoriscben und sogar Aielleicbt sclion der Tertiarzeit angeluirt. Eben- 
sogut kbnnte man ja alle trocken gelegten Tertiarbildungen Klein- 
Asiens, aucb AA^enn sie keine Kunst})roducte entbalten, bei dieser 
Discussion in’s TrefPen fiibren und ebensogut diirfte man sfcb sogar 
fiir die Quartarzeit auf die Tuffterrassen der iiampbyliscben Ebene 
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berufen, von denen in dem Al)sclimtt liber Adalia aiisfilbrlicli geliandelt 
wurde. 

Siiess bat mit Reclit liervorgelioben, dass man niir gleicbwertliige 
Beobacbtungen bei der Beurtlieilung der Frage der secnlaren llebimgen 
verg’leicben dlirfe, dass man niclit in dem einen Fade die zum Tlieil 
vielieiclit compensirte Siimme vieler Einzelbewegungen an einer Stelle 
gegeniiberstellen dlirfe der letzten beobaeliteten Einzelbewegimg an 
einem anderen Orte. Wir mllssen also in unserem Fade tracliten, nur 
solcbe Walirnebmnngen zii benlltzen, welcbe sicli auf zeitlich imgefalir 
znsammenfadende Vorgange bezielien. 

Deshalb mbchte icli aucli weiter kein Gewiclit legen auf die 
von Texier gegebene, von Tschic hatscheff (1. c., pag. 388) repro- 
ducirte Mittbeilung, wonacb die Steilkilsten bei Mermeridscbe (westlicb 
von Makri imd nbrdlicli von Rbodus) durcb zum Theil nocli an Ort 
und Stelle erbaltene Bohrmuscbeln in einer Kobe von 10 Meter liber 
dem lieutigen Meeresspiegel durcblochert wurden. Wir liaben dort ader- 
dings die Spuren einer, sei es terrestriscben, sei es marinen Bewegung 
vor uns, welcbe der bei Makri und Kekowa zur Geltung gelangten 
Bewegung entgegengesetzt war. Es lasst sicb aber die Gleicbzeitigkeit 
dieser entgegengesetzten Bewegungen zunacbst niclit erweisen. Die 
relative Hebung der Kiiste von Mermeridscbe kann der Zeit nach der 
Senkung bei Makri und Kekowa vorangegangen sein, und es ware 
demnacb beispielsweise mbglich, dass bei einem seit bistoriscber Zeit 
stattgebabten Steigen des Meeresspiegels aucb die Kiiste von Merme¬ 
ridscbe um den gleicben Betrag untertaucbte, als die Kltsten bei Makri 
und Kekowa, dass diese, um mit S u e s s zu reden, „positive Bewegung^ 
des Meeres indessen geringer war als eiue frlibere, seitber wieder 
rllckgangig gewordene Anscbwellung des Meeres, welcbe vielleicbt vor 
der bistoriscben Epocbe jene Bobrmuscbeln bis in die Lage bracbte, 
in welcber sie beute beobacbtet werden. 

Wenn dies natlirlicb aucb nur eine Moglicbkeit ist, so wollteu 
wir dieselbe docb beriicksicbtigen, da wir unserem Versprecben 
gemass mbglicbst objectiv an die uns bescbaftigende Frage berantreten. 

Kacbdem auf diese Weise eine grbssere Anzabl von scbeinbar 
bierber gebbrigen Beobacbtungen als unbraucbbar fllr die Zwecke unserer 
Discussion erkannt worden sind, nacbdem gezeigt wurde, dass diese 
Beobacbtungen den Erscbeinungen bei Makri und Kekowa nicbt wider- 
sprecben, selbst wenn wir diese letzteren nur im Sinne einer ausscbliess- 
licb dem Meeresspiegel zuzuscbreibenden Bewegung deuten wollen, bleibt 
uns docb nocb eine Reibe von Tbatsacben tlbrig, welcbe vorlaufig scbwer 
mit der Annabme in Einklang zu bringen sind, dass die Verscbiebungen 
der Grenze zwiscben Land und Meer an der kleinasiatiscben Kiiste nur 
eine Veranderlicbkeit des Wasserstandes bedeuten. 

Wenn wir uns aucb vorgenommen baben, unsere Discussion auf 
keinen allgemeineren Standpunkt zu stellen, so braucben wir innerbalb 
der uns vorgezeicbneten localen Begrenzung des Gegenstandes uns docb 
nicbt auf die bistoriscbe Epocbe zu bescbranken. In diesem Falle muss 
uns zunacbst auffallen, dass entsprecbende Vertreter der, wie icb micb 
selbst ilberzeugte, ziemlicb horizontal abgelagerten marinen Pliocan- 
bildungen von Rbodus oder des marinen Pliocans von Cypern an der 
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geg’eniiber liegenclen Kiiste Klein-Asiens, insbesondere Lykieiis. bisber 
niclit nacbgewiesen werden konnten. Dennocdi sollte man dergleichen 
in der correspondirenden Seehbhe erwarten diirfen, wenn die Vorans- 
setzung begriindet ware, dass die Pliocanscliichten von Rbodus seit ibrer 
Bildung nicbt geboben, sondern nur durcb das Zuriickweicben des einst 
boberen Pliocanmeeres trocken gelegt warden. Wir konnten an die 
Ansicbten von Nenmayr erinnern (vergl. Zur Gescbicbte des ostlicben 
Mittelmeeres, Berlin 1882 und Denkscbr. d. Wiener Akad. d. Wiss., 
matb.-naturw. CL, Bd. XL, Die Insel Kos), der eine nocb wabrend der 
Diluvialzeit bestanden babende Verbindimg der kleinasiatiscben Kltste 
init Rbodus und dem griecbiscben Festlande annimmt, Ansicbten, welcbe 
mit den botaniscben Scblussfolgeriingen U n g e rs und Kotscby's (Die 
Insel Cypern, Wien 1865, pag. 60) in Parallele zu bringen sind, denen 
zufolge die Aufbebung der merkwurdigerweise scbon von P1 i n i u s dem 
Jiingeren (2. Bucb, pag. 90) bebaupteten einstigen Verbindimg Cyperns 
mit Syrien in eine Zeit versetzt wird. in welcber die beutigen Pflanzen- 
formen dieser beiden Lander scbon existirten, und wir konnten uns 
fragen, ob bei der zum Theil recbt betracbtlicben Tiefe derjenigen 
Meerestbeile, die nocb zur Diluvialzeit Festland gewesen sein sollen, 
eine blosse, an ein zulasslicbes Maass gebundene Aenderung des Wasser- 
spiegels genligt baben wiirde, um das Verscbwinden dieses Festlandes 
zu veranlassen. 

Sogar in geologiscb allerjllngster Zeit muss an der Kiiste von 
Rbodus ein relatives Zuriickweicben des Meeresspiegels stattgefimden 
baben, wie gewisse, namentlicb im alten Hafen von Rbodus (in der 
Xabe des Regierungsgebaudes) allerdings nur wenig ilber den Seespiegel 
bervortretende tlacb gelagerte Strandconglomerate beweisen, die micb 
sofort an die von mir im Jabre 1876 an der Kiiste gleicli ostlicb von 
Palermo binter der Admiralsbrltcke wabrgenommenen, scbwacb ilber 
das Meer bervortaucbenden conglomeratiscben Muscbelbauke erinnerten. 
Neumayr bat sicb (Insel Kos, 1. c., pag. 253) auf meine letzterwabnte 
Beobacbtung berufen und gemeint, dass entsprecbende Beobacbtungen 
liber das Emportaucben postglacialer mariner Scbicbten aucb an anderen 
Stellen des Mittelmeeres gemacbt werden dlirften. Die erwabnte Tbat- 
sacbe bei Rbodus passt nun sebr gut zu Neumayr’s Vermutbung. 
An der lykiscben Kiiste jedocb siebt man sicb vergeblicb nacli libn- 
licben Diiigen um, obscbon neugebildete untermeeriscbe Conglomerate 
und Breccien nacli Spratt und Forbes an nicbt wenigen Stellen 
beobacbtet wurden. 

Wir wollen in erster Linie jedocb auf die Betracbtung der Tbat- 
sacben eingeben, welcbe bezllglicb ibres zeitlicben Auftretens den Vor- 
gangen bei Makri und Kekowa coordinirt werden kbnnen, Tbatsacben, 
die zum Theil allgemein bekannt in der geograpbiscben, geologiscben 
und arcbaologiscben Literatur zwar scbon eine gewisse Rolle spielen, 
an die icb aber docb wieder erinnern muss, deun aucb das Altbekaunte 
erbalt im Licbte einer nenen, folgenscbweren Hypotbese erneute, wicbtige 
Bedeutung. 

Vor Allem ist bier des seit bistoriscber Zeit fortgesetzten Au- 
wacbsens der Deltas vieler kleinasiatiscber Flllsse zu gedenken. Wie 
G. R. C r e d n e r in seiner bekannten Arbeit Ilber die Deltas ausein- 
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andergesetzt hat, finclet diese Ersclieiiuing des Waclisthunis vornehm- 
lich an Kiisten statt, die in sog’enannter secniarer Hebung begriffen 
sind, mid wenn ancli (beispielsweise in P e s c li e 1 - L c i p o 1 d t‘s Erd- 
kunde) nacli der Meinnng einiger Forscher diese Annahme mancberlei 
Einschranknngen fordert, so Avird dock gegenwartig AAmlil allgeinein zu- 
gestanden, dass solclie secidare Hebungen das Waclistbmn der Deltas 

^ wenigstens sebr begiinstigen. In dieseni Sinne darf die betrefFende, 
gerade an den Kiisten Klein-Asiens liberaus hautige Erscheinimg fUglich 
fill- nnsere Discussion in Betracht gezogen werden. 

Dass an der Kordkiiste der Halbinsel ein stellenweises Wacbs- 
thum des Landes stattfindet, AAue bei der Stadt Batiim, deren Hafen 
sogar ohne Zuhilfenahme eines Flusses eine bedenklicbe Tendenz der 
Versandung zeigt oder an der Miindung des Kisil Irmak, ilber deren 
Vorriicken wir' insbesondere 0. Blau (Pet er man ids Mittli., 1865, 
pag. 250) ausfitlirlicbe Mittheilungen verdanken, ist eine Thatsaclie, 
die scliliesslicli auch niit anderen Ersclieinimgen in der Umgebung 
des scliAA^arzen Meeres barnionirt. Es ist kaiim vorauszusetzen, dass 
eine Veranderung des Wasserspiegels dieses letzteren obne Einfluss 
auf die benachbarten Tbeile des Mittelmeeres bleiben konnte. Dock 
geniigt es, die Ersclieinungen am scbAvarzen Meere bier kurz beritbrt 
zu baben. 

An der Westkiiste Klein-Asiens (T s c li i c li a t s c li e f f, 1. c., 
pag. 419), in der Gegend von Bergama hat die Vereinigung der Deltas 
des Bakur Tscbai (Caicus) und des Madara Tscliai (Evenus) seit histo- 
risclier Zeit stattgefunden, da Strabo (Buck 13, 247) positiv ver- 
sickert, dass zu seiner Zeit der letztgenannte Fkiss in den elaitiscken 
Biisen, den keutigen Golf Amn Tsckandarljk, miindete, AA^akrend keute 
diese Miindung verstopft ist und der Evenus statt direct in’s Meer zu 
geken, sick in den Caicus ergiesst. 

Kock allgemeiner bekaunt ist die Landzunakme, AA^elcbe bei 
Ephesus stattgefunden kat. Wer sick keutzutage mit der Eisenbakn von 
Smyrna nack Ayasoluk begibt, um von dort aus die Ruinen der altbe- 
riibmten Stadt zu besucken (AAue ick im Herbst 1875 that), geAvinnt 
nickt den Eindruck, als ok daselbst der geeignete Platz fur ein grosses 
Handelsemporium zu knden Avare. Die Entfernung des Ortes Amm Meere 
ersckeiut zur EntAvicklung von Handelsbeziehungen im Yergleick mit 
anderen Kustenplatzen Avenig geeignet. Plinius aber erAvaknt, dass 
der Tempel der epkesiscken Diana dicbt am Meere gelegen sei und 
nock Strabo sprickt von dem Hafen von Epkesus. Der letztgenannte 
Alitor gibt aiicli einen Grund dafiir an, dass dieser Hafen sckon in 
jener Zeit verscklammte, indeiii er sagt, einmal kabe man den Hafen 
von Anfang an nickt tief genug gemackt, sodann aber kabe man vor 
der Miindung des Kayster (des keutigen Kiitsckik Menderes) einen 
Daiiini constriiirt und in Folge dieses Feklers sei der von dem Fliisse 
mitgefllkrte Scklamm innerkalb des Hafens ziim Absatz gelangt. Wenn 
indessen|der Meeresspiegel an der Kllste Klein-Asiens seit kistoriscker 
Zeit allseitig gestiegen Aviire, so Avlirde die Verlandiing an der Miindung 
des Kayster AAmkl nickt kabeii yoy sick geken kdnnen. Tsckickat- 
s c k e ff kat dieses seeAvarts gericktete Anwacksen des Landes auf 
400 Meter in einem Jakrkiindert berecknet. 

48* 
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Weiter siidlich ist die Zunahme des Landes an der Miindnng des 
Maeander (Bujuk Menderes) nocli bedeutender. Sclion Strabo (12. Bucb, 
8. Cap., §. 579) spricbt von der Menge des Scblammes, den dieser 
Fluss in’s Meer hinansfilbrt und erzablt, dass derselbe die frllher am 
Meere gelegene Stadt Priene (die bentigen Ruinen von Samsim Kalessi) 
durch eine Anscliwemmiing im Betrage von 40 Stadien zu einer Binnen- 
stadt gemaclit babe. Hente betragt nacb Tscbicbats cbeff die Ent- 
fernung derselben Localitat von der Kiiste 16 Kilometer, also ehva 
9 Kilometer mebr als zn Strabo’s Zeiten, was einem Ziiriickweicben 
des Meeres um etwa 500 Meter wabrend eines Jabrbiinderts an dieser 
Kiiste gleicbkommt. Aucb Hoff in seiner Gescbicbte der dnrcb Ueber- 
lieferimg nacbgewiesenen Veranderungen der Erdoberflacbe (1. Tbeil, 
Gotba 1822, pag. 257) suclite bereits anf Grimd von bistoriscben Zeng- 
nissen darzntbiin, dass die antiken Stadte Milet, Pyrrba, Myus imd 
Priene, „welcbe vormals Seestadte waren, dnrcb die Anscliwemmungen 
in der Gegend der Maeandermiindung in das Innere des Landes ver- 
setzt“ wurden. Die ebemalige Bai von Myns, der latmiscbe Golf (nacb 
Tscbicbatscbeff, 1. c., pag. 440 der beutige, 16 Kilometer vom 
Meere entfernte See Akiz Tscbai) sei in einen Landsee verwandelt 
worden, die Insel Lade aber, bei welcber nacb H e r o d o t ein Seetreffen 
zwiscben Persern nnd Joniern vorfiel, sei zn einem Hiigel im Lande ge- 
worden nnd ancb die beiden kleinen ebemaligen Inseln Dromiscon nnd 
Perne batten sicb mit dem Festlande vereinigt. „Cap Krio (Triopinm 
promontorinm)“ fabrtHoff fort, „war nacb S trabo vormals Insel nnd 
ist jetzt dnrcb einen sandigen Istbmns mit dem festen Lande verbnnden, 
ancb die gegennberliegende Insel Kos soil einst einen spiiter versandeten 
Hafen gebabt baben.“ Dass scbon in alten Zeiten ein Znrllcktreten des 
Meeres an der joniscben Kiiste beobacbtet wnrde, gebt iibrigens ancb 
ans dem Zengniss des Plinins bervor (Biicbll, Cap. 91), wonacb eine 
ebemalige Insel, Namens Zepbyrns, mit der Kiiste bei Halicarnass nnd 
eine andere, Namens Aetbnsa, mit der Kiiste bei Mvndns verbnnden 
worden seien, die einstige Insel Hybanda aber sei znr Zeit des ge- 
nannten Antors scbon 200 Stadien vom Meere entfernt gewesen. 

Aebnlicb wie der vorber erwabnte See Akiz Tscbai ist nacb T s c b i- 
cbatscbeff (be., pag. 446) ancb der See von Koidsebez nnr der Ueber- 
rest eines alten Meerbnsens, in dessen Nabe sicb die Rninen von Cannns 
betinden, welcbe Stadt sowobl nacb Strabo, als nacb Tbneydides 
einen Seebafen besass. Ein Landstreifen von 8 Kilometer Breite trennt 
die Rninen von Cannns von der bentigen Kiiste, worans Tscbicbat¬ 
scbeff ancb bier ein Vordringen des Landes nm dnrcbscbnittlicb mebr 
als 400 Meter fill’jedes Jabrbnndert seit Strabo bereebnet. Diese Tbat- 
sacbe ist fur nns von specieller Wiebtigkeit, weil der See von Koidsebez 
nnr wenige Meilen nordwestlicb vom Golf von Makri liegt, an dessen 
Ufern die Ueberflntbnng antiker Reste stattfindet. 

An der Kiiste von Lykien selbst sind derartige sogenannte „ negative 
Bewegungen“ des Meeresspiegels, welcbe sicb anf die bistorisebe Zeit 
znriickfiibren liessen, soviet icb weiss nirgends, weder in grdsserem, nocb 
in kleinerem Ilmfange wabrgenommen worden, denn wenn ancb z. B. in 
der Gegend der Miindnng des Xantbns sicb betracbtlicbe Sanddiinen 
anfgebanft baben, so bleibt es docb fraglicb, ob dieselben einen gegen 
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das ]\reer zii vorgescliobeiien Platz eiiiiielnnen. Die (librigeiis miter 
Wasser steheiule) Sandbank aber an der ]\Inndiin^' des Andrakidnsses. 
von der icb gelegentlich der Einzelliescbrcibnng- gesprocbcn lial)C, mid 
welclie sick mit der Anwesenlieit eines roniisclien Kornmag’azins am 
linken Ufer jenes Flusses vielleiebt insofern selileelit zii vertragen 
seheint, als man gern fiir diese rbinisclie Zeit eine freie Connnunieation 
des Fahrwassers im Flnsse init der otfenen See voranssetzen inbelite, 
kann eben zn der Zeit, als man diese Communication brauclite, dureli 
zeitweilige Baggermigen imsebadlieli gemaclit worden sein. Sie brauclit 
keine Xeubildung von Land an dieser Stelle zu bedenten. 

Dagegen zeigt die ostliclie Halfte der Sildkiiste KleimAsiens, an 
den Gestaden Pamplivliens mid Ciliciens wieder dentliclie Zeicben einer 
Vergrdsserung, des Landes seit den letzten zwei Jabrtansenden. Tscbi- 
chafsclieff (Asie mineure, geologie, T. Ill, pag, 454^—455) zablt die 
dafilr sprecbenden Beweise aiis der Gegend der Milndungen des Emy- 
medon (Kenprii Su), des Oestrus (Ak Su) und des Kalycadnus (Gbk Su) 
auf. Xamentlicb aber erscbeint die Umgebung des issiscbeu Golfs (der 
beutigen Bai von Iskenderun) in derselben Eicbtung sebr auftallige 
Tbatsacben darzubieten. So scbreibt Russegger (Reisen, Bd. I, 2. Tb., 
pag. 600): „In der Nabe von Ajas selbst beobacbtet man ganz neues 
Alluvium: denn dicbt an der Stadt befinden sicb Straten eines Con- 
glomerats, das aus Sandsteinbruebstucken, verbunden durcb ein tbonigkal- 
kiges Cement bestebt, voll von recenten Conclndien ist und an einem Punkte 
Reste von Topferwaaren entbalt, die von einer alteii Tdpferei, einst in 
der Xiibe gelegen, berstammen. Dieses Conglomerat diirfte wobl als eine 
fortlaufende Bildung zu betracbten sein.“ Aus einer kurz yorangebenden 
Stelle bei deiliselben Autor gebt bervor, dass jene Concbylien einer 
Miscbuug von Meeres- und Landtbieren angeboren. Hier also bat augen- 
scheinlicb eine relative Hebung der Kiiste stattgefunden seit der Zeit, 
in Tvelcber jene Topfscberben unter die sicb ablagernden Muscbeln 
gerietben. 

Die Ebene von Alexandrette selbst, scbreibt Russ e g g e r an einer 
auderen Stelle (Reisen, Bd. I, 1. Tb., pag. 467) sei „des allerjiingsten 
Ursprungs und eigentlicb eine fortdauernde Bildung. Es ist ein Stiick 
Laud, das durcb die ,allmalige Emportretung sandiger Sedimente des 
Meeres fortv^abrend anwiicbst, die Bucbt ausfiillt und die See zuriick- 
draugt“. Ainsworth (Researcbes in Assyria, Babylonia and Cbaldaea ; 
forming part of tbe labours of tbe Eupbrates expedition, London 1838, 
pag. 319) war ebenfalls der Meinung, dass die Stimpfe in der Xacbbar- 
scbaft von Iskenderun durcb allmalige Ausflillung eines Tbeils des Golfes 
entstandeii seien und er erwabnt die eigentbumlicbe Tbatsacbe, dass das 
bier befindlicbe Scbloss Go11fried‘s von Bouillon beiite eine eng- 
liscbe Meile von der Kiiste entfernt ist, obscbon es uocb in einer alten 
italieniscben Karte dicbt nebeii der Kiiste angegebeu war. 

Ganz besonders aiiffallig muss aiicb die Aiisdebniing seiii, welclie 
die von den Fliisseu Cydniis (Tarsus Tscbai), Sams (Saibiin) und Py- 
ramiis (Djebau) bewirkte Laudanscbwemmiing auf der westlicben Seite 
der issiscben Bucbt erreicbt bat. Russegger scbildert (1. c., Bd. I, 
1. Tb., pag. 396) den traiirigen Eindriick, den das beiitige Tarsus macbt, 
im Vergleicb mit der Bedeiitung, welcbe diese Stadt, der Gebiirtsort des 
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Apostels Pa ulus, im Altertlium hesass. Als Venus auf goldenem Throne 
in einem prachtvollen Schiffe mit purpurnen Segeln fuhr, wie Plut¬ 
arch herichtet, nach tier Schlacht von Philippi Kleopatra hierher den 
Cvdnus aufwarts, um mit Antonins zusammenzutreffen. Heute schleicht 
tier Fluss in einer versumpften Ehene dahin und ist nach dem Zeugniss 
neuerer Reisender keineswegs schiffbar. Der allerdings schon im Alter- 
thum sumpfige See, in welchen er zu Strabo's Zeit miindete, das soge- 
nannte Rhegma (Buch 14, 5. Cap., §. 572), tier alte Hafen von Tarsus 
ist, wie Tschichatscheff bemerkt, heute nicht mehr vorhanden. 
Schon zu Plinius’ Zeit war Tarsus keine Seestadt mehr. In Mersina, 
dem jetzigen Hafen von Tarsus, miissen die Dampfer eine Meile vom 
Ufer Anker werfeii und der friihere, naher an Tarsus liegende Hafen 
tier Stadt Kazalin, der noch in der ersten Halfte ties vorigen Jahr- 
hunderts benutzt werden konnte, ist ganz verlandet. (Yergl. T h e o b. 
Fischer, 1. c., pag. 158.) 

Bedeutender noch als beim Cydnus ist die Menge der Anschwem- 
mungen beim Sarus und Pyramus. Besonders dem letzteren Flusse 
wire! der Hauptantheil an tier Zuriickdrangung ties Meeres an jenen 
Kiisten zugeschrieben. Tschichatscheff halt es sogar fiir nicht 
unwahrscheinlich, class einst der ganze Golf von Iskenderun durch die 
fortgesetzten Anschwemmungen dieser Fllisse vom Mittelmeer abgesperrt 
und zu einem Binnensee gemacht werden konnte, und schon Strabo 
berichtet im directen Hinblick auf die vom Pyramus transportirten 
Schlamminassen (12 Buch, 2. Cap.) von einem Orakelspruch, demzufolge 
einst Cypern mit dem vordringenden Festlande Klein-Asiens verbunden 
werden wiirde: 

’Taasiat £aaotj.£'vot;, oxz nupaii-o; supuoSLvr];, 
’HVova 7rpo‘/_£a)v, tspljv e; KuTtpov 'cxrjTac. 

Es handelt sich bier also um Thatsachen, welche schon im Alter- 
thum auffallend gefunden wurden. Im Einklange damit steht auch der 
Umstand, class welter sudlich am der Kilste von Palastina nach 0. 
Fraas (Aus clem Orient, Stuttgart 1867, pag. 45^ seit historischer Zeit 
eine relative Hebung der Kilste stattfinclet. \ 

Wenn es nun berechtigt ware, den festlandischen Massen jecle 
selbststandige Bewegung abzusprechen, wie wollte man alle cliese Vor- 
gange mit der feststehenclen relativen Senknng der lykischen Kilste 
in Einklang bringen. Von Veranderungen des Meeresspiegels sollten cloch 
wenigstens in einem fast geschlossenen Binnenmeere, wie das mittel- 
landische, alle Kilstenstriche clesselben gleichzeitig in demselben Shine, 
Avenn schon vielleicht aus localen Ursachen nicht in demselben Masse 
betroffen Averden, und cloch ersehen wir besonders bequem aus der 
zAvar kurzen, aber lehrreichen. schon friiher citirten Zusammenstellung 
Th. Fischer’s, class den relativen Hebungserscheinungen an clem 
grossten Theil der kleinasiatischen Kilste ZAvar analoge Erscheinungen 
besonders im Avestlichen Theil des Mittelmeergebietes entsprechen, class 
aber beispielsAveise an der afrikanischen Kilste der Cyrenai'ca sich 
ebenfalls Avahrend der historischen Epoche Verhaltnisse ahnlich denen 
der lykischen Gestade bemerkbar gemacht haben, AAue aaui* clenn auch 
schon langst durch v. K16 d e n liber das ebenfalls seit historischer Zeit 
erfolgte Sinken der clalmatinischen Kiisten belehrt Avorden sind. 
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Icli bin derErste, zuzng-estelieii, dass die Inslierige Aiinabnie selbst- 
standiger continentaler Hebnngeii nnd Senkiingen niisere Vorstelliing in 
vieler Hinsicbt nnbefriedigt lasst, weil wir den Grnnd fiir diese Vor- 
g*ange nicbt einznseben vermogen, wabrend wir fiir die wabrsclieinlicb 
ziiin Tbeil anf periodiscben Vorgiingen l)erubende Yariabilitiit des ]\Ieeres- 
spiegels nns bereits eine Menge von Ursacben wenigstens vermntbungs- 
Aveise ziireebt gelegt baben. Es biesse aber nnsere Kenntniss gewaltig 
nl)erscbatzen, wollten wir Alles negiren, was Avir nicbt begreifen. Sebon 
wiederbolt babe icli ancli Gelegenbeit geliabt, darzntbun, dass icb den 
Factor des periodiscben Wecbsels in der Hydro- nnd Atmospbare bei 
verscbiedenen geologiscben Erscbeiniingen fiir einen AAdcbtigen balte, 
znm Beispiel beztiglicb goAvisser Erscbeiniingen in den Salzlagern (vergl. 
meine Arbeit iiber Lemberg, Jabrb. geol. Reicbsanst., 1882, pag. 78 
des Aufsatzes) oder bei der Tbalbildiing [siebe Bildung der Qiiertbiiler, 
Jabrb. 1882, pag. 727] i), man AAdrd mir also principielle Gegnerscbaft 
in diesem Falle nicbt vorwerfen diirfen, allein es scbeint mir verfriibt, 
Aveil AA ir Einiges aiif die angegebene Weise erklaren diirfen, nun Alles 
nur mebr von diesem Gesicbtspimkte aus anzuseben. Wie icb im Hin- 
blick anf die Verbaltnisse in den Umgebimgen der Nordsee nnd des 
caspiscben Meeres nnd in Beriicksicbtigung der Horizontalitat vieler 
Absatze in bedeutenden Meeresboben oder endlicb im Hinweis anf die 
fiir Galizien zn erwxisende alternirende Meeresbedecknng nnd Troeken- 
legnng zweier angrenzender, aber in ibrer geologiscben Entwicklnng 
verscbiedener Gebiete sebon vor einigen Jabren darzulegen versnebte, 
kdnnen Avir vorlanfig die Annabme eigentblimlicber continentaler Be- 
Avegnngen nocli nicbt iiber Bord Averfen. (Vergl. Jabrb. d. geol. K.-A. 
18<s2, pag. 68-^71, 108, 730, 734.) 

Es ist aneb eigentliiimlicb zu seben, wie nnter dem niiAvidersteb- 
liclien ZAvange der Tbatsacben diese verpdnte Annabme , kanm dass 
sie dnreb die eine Tbiir binaiisgeleitet Avnrde, dnreb die andere Avenigstens 
tbeihveise wieder bereingefiibrt Avird. Denn Avenn nns N e n m a y r in 
seiner bdebst interessanten Stndie iiber das dstlicbe Mittelmeerbecken 
die mit glanbAviirdigen Griinden ansgestattete Mittbeilnng maebt, dass 
dieser Meerestbeil von sebr jngendlicber Entstebnng sei nnd insbesondere 
grossen „tektoniscben Senknngen“ Avabrend der Dilimalperiode sein 
Dasein verdanke, AA-abrend in einem gewissen Stadium vor dieser Zeit 
noeb eine festlandiscbe Verbindnng zAviseben Griecbenland nnd Klein- 
Asien bestand, so AAdrd bier fiir den Ausdrnck continentale oder secnlare 
Senknng nnr ein anderes Wort snbstitnirt. Statt secular beisst es 
jetzt tektoniseb. Man branebt dann weiter nnr die nenesten Ansfiib- 
rnngen A'on Sness selbst in dem bereits ersebienenen Bande seines 
„Antlitz der Erde“ zn lesen, welcbe Amn den grossen Einbrnebs- nnd 
Senknngsvorgangen im Gebiet der bentigen Meere bandeln, wonacb 
selbst die grossen oceaniseben Becken als im Lanfe der Zeit eingesenkte 
Tbeile der Erdoberflacbe zn betraebten sind, nm zn erkennen, dass es 
sicb bei dieser VorstellungSAveise nmso grosse, von dem Verlanf einzelner 

b Ganz kiirzlicli (Verh. d. Ges. fiir Erdkunde. Berlin, 1884, pag, 39) liat A. 
Penck in seinem Artikel iiber Periodicitat der Thalbildnng einen dem meinigen 
abnlichen Gedanken anfgegriifen nnd ansfiihrlicber bebandelt. 
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Gebirg’sketten unabbangige Gebiete liandelt, wie sie nur immer bei 
secularen Senkiiiigeu in Betraclit gezogen zu werclen pflegden. 

Wenn nun wenigstens mit clem AYorte „tektonische“ Senkimg etwas 
gesagt ware; so liesse sick ja liber die neue Ausdrncksweise verbandeln. 
So lange wir aber liber die letzten oder aucli nur die nacbsten Ur- 
saclien soldier „tektonisclier‘' Senkungen ebensowenig wissen, wie liber 
die Grundbedingungen der „secularen“ Niveau-Veranderungen, so lange 
kann uns der Ausdruck, den wir zur Bezeiclmung dieser Yorgange ge- 
brauchen, bocbst gleicligiltig sein, man mllsste denn meinen, class tek- 
tonisclie Senkungen, im Gegensatze zu secularen, stets einem plotzlicben, 
kataklysmatisclien Act zugescbrieben werclen dllrfen. Dann ware aber 
die Bezeiclmung tektoniscb, die sicli ja aucb auf langsam zum Ausdruck 
kommencle Tendenzen zu bezielien bat, unglllcklicb gewablt. Uebrigens 
feblt filr die Annabme soldier Kataklysmen zunacbst jecler Anbalts- 
piiiikt, und wenigstens N e u m a y r scbeint, wie aiis gewissen Satzen 
seiner Darstelliing deutlicb bervorgebt (Denkscbr. cl. matb. natiirw. 
Cl. cl. Akad. d. Wiss. Wien. 40. Bek, Die Insel KoS; pag. 282), niebt 
geneigt, die tektoniseben Senkungen filr sebr gesebwinde Bewegiingen 
zu balten. Es bleibt sonadi, wenigstens was die Annabme von verticalen 
Bewegiingen nacb abwarts anlangt, aucb nacb der Meinung der S ii e s s- 
seben Scbule Alles beim Alten. 

Jedenfalls muss erst bewiesen werclen, class es keine secularen, 
das lieisst relativ langsam vor sicli gebenclen festlandiscben Xiveaii- 
Yeranclerungen gibt, und class alle bisber darunter verstanclenen Er- 
sebeinungen nur vom Steigen und Sinken cles Meeresspiegels abbaiigig 
sincl. Dass es nun Herrn Professor S u e s s gelingen kbnne, unter Zu- 
griindelegung zablreicber., auf cliese Frage bezllglicber Einzelbeiten, 
cleren Kenntniss er sicberlicb besser als irgend ein Anderer beberrsebt, 
das in Rede stebencle Problem in seinem Sinne zu losen, soil keines- 
wegs in Zweifel gezogen werclen. Diesen B^eweis aber sollten Anclere 
erst abwarten, sei es aucb nur, um der Gefabr der moglicben spateren 
Isoliriing zu entgeben filr den Fall, class die versproebenen genaiieren 
Auseinanclersetzungen weniger exdiisiv gebalten sein sollten als die 
ersten, ibrer Kllrze balber notbwenclig mit grbsserer Sebarfe auftretenclen 
Bebauptungen. Auf keinen Fall aber sollte man die vorlaiitige Mittbeibmg 
cles boebverdienten Meisters liber diesen Gegenstand als Gruncllage filr 
weitere Folgerungen benlltzen. Diese Mittbeilung kann nur so genommen 
werclen, wie sie gegeben und gemeint wiircle, als die Anzeige eines 
erst spater zu begrllndenden KStudieiiergebnisses, eiiie Anzeige, die uns 
mit Spannung erfllllt, aber niebt mit der Gewissbeit, die wir erst nacb 
Entbllllung des jetzt nocb verscbleierten Bibles erboffen. 
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Beitrage zur Charakteristik der Erziagerstatte 
von Littai in Krain. 

Von A. Brnnnlechner. 

Wenig-e Jahre sind verflossen, seit das Bleierzvorkommeu naclist 
Littai, welches schoii seit Langem hekaimt imd beschiirft war, neuer- 
lich Gegenstand berghaulicher Thatigkeit gewordeu und nimmehr dnrcli 
ausgedelmte Aufschliisse zii erholiter Bedeiituiig gelangt ist.^) 

Auf einer uacli Krain imternommenen Excursion hatte ich im Vor- 
jahre Gelegenheit, den Bergban zu befaliren; es schien mir liiebei von 
Interesse, den eigenartigen Charakter dieser Lagerstatte nalier zii 
studiren und soli vorliegende Skizze die diesbeziiglich gewonneuen Re- 
sultate zum Ausdrucke bringen. 

Sitdwestlich des am Sayeflusse liegenden Oertchens Littai erhebt 
sick in dessen nnmittelbarer Kalie der Erzberg (450 Meter iiber dem 
Meere). Das erzftihrende Gestein, Sandstein der Carbonformation, streicht 
NW bis SO und zwar durchschnittlich 20^" bis es fallt flach bis 
tonnlagig (18 bis 35o) in NO. 

Der Sandstein mit ,quarzigem Bindemittel ist gran gefarbt und 
zeigt Uebergange in feinkdrnigen Sandsteinschiefer einerseits, anderer- 
seits in grobkdrnigen Sandstein mit Conglomerat. Der unmittelbare 
Hangendsandstein der Lagerstatte ist ein feinkdrniger, lichtgrauer, 
Baiyt und Pyrit, untergeordnet etwas Glimmer fiihrender Sandstein; 
im Hangenden ersclieinen dann Schiefertlion mit „aufgelosten“ Sand- 
steinpartien und dunkler bituminoser Schiefertlion. Im Liegenden tritt 
erst ,,aufgeloster“ lichtgrauer Sandstein, dann fein- und grobkdrniges 
Conglomerat, endlich fester dunkler glimmerreicher Sandstein auf. 

An manchen Stellen filhrt das Gestein zahlreiche concretionare 
Einschlttsse mit Resten kohliger Substanz. 

Petrefacte sind bisher in Littai niclit gefunden worden, was wohl 
hauptsachlich dem Umstande zuzuschreiben sein diirfte, dass der Sand¬ 
stein der Erhaltung der Form eingeschlossener organischer Reste nicht 
giinstig ist. Als Liegendeinlagerung ist ein absatziges Anthracityor- 
kommen mehrfach nachgewiesen, die Kohle zeigt hochgradig metamor- 
phisches Ansehen. 

0 Littai erzeugte im Jahre 1883 21.500 Metercentuer Blei. 
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Die Erzaufscliliisse am Erzberge erstrecken sick auf circa 600 
Meter iiacli clem Streiclien imd 160 Meter nacli clem Verflacbeii; das 
Erzvorkommen setzte aber gegeu Ost tiber das Kekatlialgebange, wo 
dnrcb alte imd neue Aufscldiisse Erze constatirt sind, fort. Zablreicbe 
Dislocationsspalten mit selir ditfereutem Fallen imd Streicben diircb- 
setzen imd verwerfen die Lagerstatte. 

Nach freimdlicben Mittbeilimgen des Herrn Bergratli S e e 1 a n d 
bewegen sick die Bane am Erzberg zwiscken 230 Meter (Sayestollen) 
imd 380 Meter (Wettersckackt) Seekoke. 

Das bedeiitendste Erzmittel ist clem Gesteine parallel eingelagert, 
jedock sind solcke aiick in sckiefwinkelig anf die Sckickten des Sand- 
steins niedersetzenden Klllften — also gangartig anftretend nackge- 
wiesen, wodnrck diese Lagerstatte mit jenen von Wallerfangen imd 
St. Avoid bei Saarlouis i), mit welcken sie aiick in Beziig aiif die Erz- 
vertkeilimg Aehnlickkeit zeigt, in ein gewisses verwandtsckaftlickes Yer- 
kaltniss tritt; kier wie dort muss man annekmen, class die Kliiftfullimg von 
clem erzfiikrenden Sckicktenniveau des Sandsteines aiis stattgefimden kat. 

Das wicktigste Erz — Galenit — tritt innerkalb des zwei bis drei, 
ausnakmsweise aiick bis fiinf Meter macktigen Niveaiis clerk imd ein- 
gesprengt auf. 

In derben Erzen ordnen sick die Korner kiystalliniscker Aggre¬ 
gate zu mekr weniger ebenen Lagen, oft fiigen sie sick zu krumm- 
sckaligen Muggeln (Fig. 1), deren Sckalen eine tkonige, eisenkiesreicke 

Fig. 1. 

f! = Galenit; i- = kiesiger Sckiefertlion mit Galenitkorncken imd Baryt. 

Galenitkdrncken umsckliessende und baiytkaltige Masse trennt und um- 
gibt; solcke Derberze vereinigen sick zuweilen zu Nestern und ausge- 
deknteren lagerartigen Ankaufungen. 

0 Dr. A. y, Groddeck, Lelire von den Lagerstatteu der Erze. 
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Eine EigentliUiiilichkeit der Erze mit l>latter.structur ist es, dass 
sieli zwisclieii deii einzeliien weiiige Millimeter^ starkeii Lag*en (Eig. 2) 

Fig. 2. 

f/ = korniger Galenit; (ji = feinkorniger Galenit; b = Baryt; h = HoMraume. 

kleine, meist leere Holilraume eiuscliieben, welclien you fortgelosten 
Scliwefelmetallen lierrtlliren diirften, da dereu Zersetzimgsproducte — 
Limonit, Mala chit uud Azurit — die Waiidnngen mancher solcher 
Cavemen auskleiden. Sehr deutlicli ist an diesem Querhrnclie die Ver- 
drangnng des Galenites dnrch Baryte zn heobachten. 

Galenit bildet aber ancb fein- nnd grobkornige Einsprengnngen. 
Scbmale Scbnitrcben dnrcbsetzen oft gemeinsam init Eisenkies nnd Zin- 
nober derben Baryt: letzterenfalls tritt jedocb Cbalkopyrit, ein steter 
Begleiter der derben Vorkommen, nacb dein inir zur Verfilgnng stebenden 
Beobacbtiingsmateriale, nicbt in die Association; welcber Umstand fiir 
die Bestimmung der Altersfolge der Miuerale, wie spater gezeigt werdeu 
soil, von nicbt zn nnterscbatzeuder Bedentnng ist. 

Von anderen Miueralien der Lagerstatte sind zn nennen: 
Cbalkopyrit, derb mit Galenit in diinnen Scbnitrcben nnd 

kleinen derben Partien; als Einscbliiss mit derben Bonrnouit oder fiir 
sicb in Baryt. 

Mit Cbalkopyrit finden sicb baiifig die Knpfercarbonate, seltener 
ancb Co veil in, letzterer als russabnlicber Anflng in Rissen des Cbalko- 
pyrites, dieser mit Limonit eingescblossen in Baryt; ancb als erdige, 
tiefblane, scbwarz oder grllnlicbscbwarz gefarbte Partien (ein Gemenge 
von Cu S mit Cic2 >8), die wobl ancb Partikel von Galenit nmscbliessen, 
znweilen gesellt sicb feinkorniger Eisenkies zn. 

Bonrnonit, derb, besouders peripberiscb nm den in Baryt eiu- 
gescblossenen Cbalkopyrit gebildet. 

Eisenkies, als Pyrit banfig, ancb als Markasit, derb nnd ein- 
gesprengt; als kornige Einsprengnug impragnirt er Saudstein, Baryt 
nnd Quarz; in diinnen Scbuiircben lagert er ancb zwiscbeu den La- 
mellen der Derberze. Gemeinsam mit Zinnober. sowie ancb fiir sicb. 
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bemerkt man stellenweise Eisenkies a Is Ver dr anger desBaryts 
(Fig. 3). 

Fig. 3. 

z = Zinnober; e = Eisenkies; b = Baryt; h — Hohlraume. 

Bemerkenswertli ist derber Pyrit in concretionaren Knollen, welcbe 
partiell strabliges Gefiige psendomorpb nach Markasit besitzen, seltener 
aber dentlicbe rbombiscbe Kiystallformen — letztere zinveilen nacbst 
indiyidnalisirten Pyritpartien mit der mebr weniger deutlich erkennbaren 
Gestalt 1/2 (ooO^az) . ooOoo zeigen. 

Iin Qiierbrnclie soldier — oft melir als faustgrosser Eisenkies- 
muggeln sielit man regellos yerzweigte Holilraiime, die niclit selten mit 
Krystallclien von Zinnober oder Baryt oder driisigen Ueberziigen beider 
besetzt sind. 

Ein interessantes Vorkommen zeigt (Fig. 4) concretionarer Eisen- 
T.. , kies, als dessen Centrum ein 

krystallinisclies Ao’ii'regat von 
Galenit erscdieint; aiif den scbarf 
eontiirirten Kern folgen strali- 
lige Partien, zwiscben welcben 
die oberwalmte Pyritcombina- 
tion erkannt wird ; die Peri¬ 
pherie sdiliesst mit concentri- 
sdien, feinkdrnigen Schalen; in 
kleinen, offenen Hohlramnen 
sielit man Zinnober iind Barvt- 

t-' 

krystallchen als Xachkomm- 
linge der iirspriinglichen Eisen- 
kiesbildiing; die Baryt- iind 

Zinnobersolution drang vom Umfang her diirdi siclitbare feine Eisse 
ein, aiif deren Flachen rothlidi weisse Absatze ziirlidvblieben. Eisen¬ 
kies in aiifsitzendem Krystallchen iind den nach ihm gebildeten Haniatit 
findet man in den Cavemen aufgeldsten Barytes in 
Gemeinschaft krystallisirten Ceriissites. 

Alls der Paragenese des Eisenkieses liisst sicli erkennen, dass 
dieser j ii n g e r als Galenit iind j it 11 g e r als Baryt ist. 

Eisenkiesconcretion mit Galenitkern. 

<7 = kbrniger Galenit; e = Eisenkies; h = Holilranine. 
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Z i n n 0 b e r, kiystallinisch iind in faserigen, aucli kdrnigen Aggre- 
gaten, fast immer von Eisenkies begleitet; Kiystalle zuweilen von an- 
selinliclier Grosse (cxd B . E . — m E 0 E) auf Baiyt; kleinere Kry- 
stalle hanfiger anf derbem Eisenkies, auf Baiyt nnd Galenit. Kdrnig 
beobachtet man Zinnober mit Eisenkies als Verdranger des Baiytes 
(Fig. 4), einzelne Blatter desselben werden von der vordringenden 
Zinnobersolution successive gelost iind die Verdrangimgssiibstanz in den 
entstelienden Holilraiimen abgesetzt. 

Nachdem aiis dem Erscheinen von Zinnoberkiystallen anf Eisen¬ 
kies erstere als jlinger erkannt werden, andererseits beide Minerale 
nebeneinander als Verdranger des Barytes beobachtet werden, so ist 
es niclit ansgeschlossen, dass erst Baiyt von Eisenkies, dann dieser von 
Zinnober verdrangt wiirde. 

Merknr hndet man anf Klliftchen von Baiyt mit Zinnober-Kiy- 
stallen, in den Riefen nnd treppenformigen Vertiefiingen dieser, sowie 
in Zwischenranmen kiystallinischer Aggregate, endlich aiich anf Klilft- 
chen mit Eisenkies nnd Zinnober impragnirten Barytes. 

Ham a tit, nach Eisenkies anf caverndsem Baiyt, in Form tho- 
niger Krnsten oder zonenweise in die Masse des letzteren eindringend; 
anch kdrniger Rotheisenstein mit Eisenkies nnd Baiyt. 

Limonit, in Idcherigen, mehr weniger compacten Massen, wie 
anch in zarten, stalactitischen Gebilden, haiitig in Begleitnng von Eisen¬ 
kies , nahe dem Ansgehenden fiir sich, oft mit Baiyt, nnd zwar als 
Einschlnss desselben, aber anch diesen einschliessend. Cernssit wird so- 
wohl von stalactitischen Limonitgebilden eingeschlossen, als anch in 
dlinnen Krnsten von dessen Snbstanz tiberzogen. 

Wad, al's erdiger Einschlnss in Baiyt, dieser im nachsten Be- 
reiche in Baiyterde nmgewandelt. 

Kleine Kiystallchen von Q n a r z bilden mit Baiytkiystallen Drnsen 
anf Klilften des Sandsteines; anch derb cavernds. 

Fine ansserst hanfige Erscheinnng ist Baryt; fast liberall findet 
er sich mit den Erzen, erftillt Hohlranme in Galenit (Fig. 2), breitet 
sich an den Contactflachen der Galenitlagen ans, erfiillt feine Risse, 
die letztere dnrchsetzen, oder iiberzieht Spaltnngsflachen mit seiner 
Snbstanz. 

Baryt bildet spathige Massen; anch derb kdrnig; selten weiss, 
meist gran, gelbbrann, brann oder engelroth gefarbt, tritt er im Sand- 
steine anf nnd nmschliesst Galenit, Cernssit, Chalkopyrit, Bonrnonit, 
Eisenkies, Limonit, Wad nnd Zinnober. Seltener sind faserige Aggregate. 

Die Kiystalle zeigen zuweilen vielflachige Formen, die v. Z e p h a- 
rovich^) naher bestimmte. Der Baryt erscheint hantig zerstdrt, ein gross- 
luckiges Zellwerk riicklassend, innerhalb welchem Cernssit, Eisenkies, 
Limonit, Hamatit oder Reste von zersetztem Galenit nnd Chalkopyrit 
anzntreffen sind. 

Cernssit, in mitnnter praclitvollen Drnsen nnd Grnppen seiden- 
glanzender sanlenfdrmiger Individnen, diese von den drei Pinakoiden 
begrenzt, zn polysynthetischen Formen znsammentretend.^) Die Kiystalle 
sitzen anf zerstdrtem Baryt, anf Baiytbreccien oder sind eingewachsen 

b Lotos 1880, miner, Notizen. 
b Lotos 1880, miner. Notizen. 



392 ’ Brunnlecliner. 

mit Baryt in Sandstein; seltener mit Zersetzimgsprodiicten des Bour- 
nonites. 

Ausser den bereits genannten Mineralen wurden nocli beobaclitet: 
Anglesit, in kleinen Krystallchen eingeschlossen in derbem Galenit, 
P y r 0 m 0 r p h i t auf Zinnober, W i t li e r i t, 8 p h a r o s i d e r i t, K e r a m o- 
halit, Allophan, Pyrolusit und Psi 1 ome 1 an, Als Minerale, die 
nach derArt ihres Vorkommens zur Bildiing der Bleierzlagerstatte wahr- 
scheinlich niclit in directer Beziehnng stelien, sind nocb zii nennen: 
Blende, Siderit, Calcit und Arragonit auf schmalen Gangchen. 

Bildang der ersten Galenitgeneration. 

Sclion aus der Betraclitung der Erze selbst ergeben sicb sehr 
charakteristische Merkmale fiir die Genesis der primaren Lagerstatte. 
Die lagenweise Anordnung der Galenitpartikel, die eigentlilimlicbe Art 
von kleinen Rissen in den Erzlagen sind diesbezllglicb sebr bezeiebnend. 
Es zeigen sicli (Fig. 2) innerlialb derber Galenitpartien — besonders in 
feinkdrnigen Erzen — parallele, nur durcb die Maclitigkeit einer Lage 
geliende Klliftchen, welclie, zur Scbicbtung senkreclit stebend, in ilirer 
Mitte am weitesten gedffnet sind, sie scliliessen sicb nacb beiden Seiten 
vor Erreichung der nacbsten Contactflaclien wieder vollkommen, t r a g e n 
sonacli den Cliarakter von Austrocknungsspalten an 
sicb; es sind desbalb die Galenitlagen keineswegs als Gangulmbelege 
aufzufassen. Beacbtet man ferner, dass die ursprUnglicbe Lagerstatte 
k e i n e b e s o n d e r e M a n n i g f a 11 i g k e i t d e r A u s f ii 11 u n g und 
keine symmetriscben Structuren zeigt, dass Galenit nicbt 
in Krystalien auftritt, und erwagt man, dass der Lagerstatte 
bei verhaltnissmassig const an tern Streicben der fast durcbweg 
klastiscbe Gebilde fiibrenden Scbicbten und bei massiger Macb- 
tigkeit N i V e a u b e s t a n d i g k e i t z u g e s p r o c b e n w e r d e n muss, 
dass endlicb Han gen d und Liegend sicb durcb Glimmerfiibrung 
petrograpbiscb unterscbeiden, so folgt daraus., dass die 
Lagerstatte als e i n F1 d t z m i t 1 i n s e n- u n d n e s t e r f d r m i g e n 
Erzeinscblitssen, und wegen der nacbgewiesenenNiveaubestandig- 
keit als ein Ausscheidungsfldtz anzusehen ist. 

Durcb spatere Scbicbtenbebung, Spaltenbildung und Dislocationen 
der Fldtztbeile, durcb Hinzutritt neuer Agentien und der in Folge dessen 
eingeleiteten Umbildung ibrer Ausflillung gewann die Lagerstatte ein 
verandertes Anseben. Die Erze wurden zum Tbeil mobilisirt und in 
der Nabe stellenweise aucb in Kliiften wieder abgesetzt; derlei Erscbei- 
nungen sind bei alteren Fldtzen und Lagern nicbt seiten, sie diirfen 
aber nicbt als fiir den urspriinglicben Lagerstattencbarakter massgebende 
Factoren angeseben, sonclern dieser muss vielmebr nacb Erwagung aller 
sicb darbietenden Bestimmungsmittel beurtbeilt werden. 

Wie scbon eingangs bemerkt, konnte die erzige Ausflillung nicbt 
von den Kliiften aus erfolgt seiii; diesfalls wiirde der Sandstein bei 
dessen gieicber Bescbaffenbeit und Aufnabmstabigkeit sicberlicb in 
mebreren Niveaus eine ausgedebntere Anreicberung erfabren liaben, wie 
dies im Abbauniveau der Fall ist, und miisste sicb die Adelsfiibrung 
docb vorziiglicb zunacbst den Kliiften entwickelt baben. 

9 Lotos, 1884, miner. Notizen. 
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ill welclieiii dicse Metalle als Silicate vorhaiiden geweseii sein inoclitcii. 

Weise eiitstandenen Blei- niid Kiipfersiilfatlosiing*en warden dnrcli die 

\ 

Skizze der Verwerfungen im westliclien Revier. 

znm Theil anch dnrcli gleielizeitig’ eingescliwenimte organisehe Snbstanzen. 
die unter den gegebenen Yerbiiltnissen als vorbanden gedaebt werden 
konnen, rediicirt. 

Ximmt man Losmigen von Alkalisnlfaten an, so sind gleiebzeitig 
aiicb die Bedingiingen znr Bildnng von Lebern gegeben, deren Zer- 
setznng dnrcli freie ans der in Bildnng begrifFenen Koble entwickelten 
Koblensanre, Scbwefelwasserstoff ergeben konnte. Das absatzige 
Vorkommen der Erze entspriebt dem sporadiseben Anf- 
treten der Liegendkoble, an welcber, nebst vielleicbt 
110 c b a n d e r e n o r g a n i s c b e n R e s t e n, die E n t w i c k 1 n n g der 
redneirenden. yielleiebt a neb der anfld seiiden Agentien 
geknilpft war. 

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (A. Brnnnlecliner.) 50 
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Dort, wo es an reducirenden Suhstanzen innerhalb der sich 
bildenden Sedimente mangelte, wareu es nnr die ans dem Liegenden 
aufstromendeii leicbteii Kohlenwasserstoffe, welche die Erzpracipitationen 
veranlassteu, nacbdem diese Gase aber stellenweise schwer passir- 
bare Tlionlageii vorfanden, die ilireu Weg inodificirten, so bing 
a n c b von d e r V e r t b e i 1 u n g d i e s e r d e r W e c b s e 1 you t a ii b e n 
und erzfiibrenden Gesteinspartien, also die Absatzig- 
keit des Anftreteiis der Erze ab. Dass ancli die Stagnation 
der Rednctionsgase durcb Tbonlagen innerbalb des erzfubrenden Xiveans 
local einen die Pracipitatiou fordernden Einflnss baben konnte, lasst 
sich nicbt ganz znriickweisen. Die priinaren Metallniederscblage ent- 
balten neben Blei und Knpfer geringe Mengeii von Autiinon, Arsen 
und Silber. 

D a s V 0 r k 0 m m e 11 des t b o n i g e n 8 p b a r o s i d e r i t e s ist iiiiter 
den obwaltenden Umstanden iinscbwer zn erklaren. Koblenwasserstotfe 
vermogen Eisenoxydsilicat — ein Verwesnngs- und Zersetziingsprodnct 
ptlanzlicber Reste — in Eisenoxydnlsilicat liberziifiibren iind dieses kann 
scbliesslicb diircb die sicli bierbei bildende Koblensaiire in Eisencarbonat 
iimgewandelt werden. Bei der Gegenwart scbwefelsanrer Alkali nnd 
Erdensalze, redncirender Agentien nnd Eisencarbonat nnterliegd ancb 
die Erklar ling der priinaren E is enkiesbil dung en, welcbe 
niir im iintergeordiieteii Masse, bescbrankt diircb die geringen Mengen 
vorbandener Alkali iind Erclensulfate erfolgen konnten, keiiier besonderen 
Scbwierigkeit. 

Als einer zweiten Bildnngsperiode angeborig, miissen 
jene Veranderiingen bezeicbnet werden, die diircb das 
Aiiftreten des Barytes charakterisirt sind. Sclion bei Be- 
tracbtiing der paragenetiscben Erscbeiniingen konnte festgestellt werden, 
dass die Bildiing von Baryt jener des Galenites folgte. , Die Barytsoln- 
tionen traten im absteigenden Strome als Bicarbonate in die Lagerstatte; 
mitgebracbte Alkalicarbonate nnd SaiierstofF oxydirten die Siiltide des 
Bleies nnd Kiipfers zn Siilfaten, die sicb mit Barytcarbonat in Carbonate 
nnd Barytsiilfat innsetzten. Aiis dieser Periode stannnt die grosse Zalil 
jener Vorkommeii, welche Baryt als Verdranger des Galenites (Fig. 2), 
welcbe Einscblllsse von derben Erzen, von anfgelosten Sandsteinpartien 
in Baryt nnd AMinlicbes zeigen. Dass ans den neiigebildeten 
Carbonaten des Bleies nnd Kiipfers wieder Sulfide ge- 
b i 1 d e t w n r den, muss man a n n e b m e n, erinnert man sicb an die 
in Baryt feiu eingesprengten Erze. Moglicberweise konnte, wenn die 
Temperatiir eine bobere, wenigstens nabe bei 20^ R. 0 war — eine 
solcbe Annabme lasst sicb ans der Anwesenbeit sicb zersetzender orga- 
nischer Reste recbtfertigen — Baryt diircb Alkalicarbonat zersetzt nnd ans 
den gebildeteu Alkalisnlfat, Alkalisiilfid gebildet nnd ans diesein Scbwefel- 
wasserstoff entbnnden Averden; endlicb konnte ancb die Reduction des 
Barytes zn Scliwefelbarynm diircb Koblenwasserstoffgas nnd die Zer- 
setzinig desselben diircb Koblensaiire £*edacbt Averden. In beideii Fallen 

b Z. B. die Barytiuvasioneii in den Eisenspatlilagern des Hiittenberger Erzberges 
in Karnten. 
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wiirde das eiihvickelte Scliwefclwasscrstoffg’as die Fallimg der Metall- 
losimgen bewirken. An solcbe Vorgang-e sclieint nacli ilirem Vorkommeu 
auch die B i 1 d u n g vo n C li a 1 k o p y r i t u n d B o u r n o n i t gebunden 
zii seiu. Eine Reihe nener Veriinderungen fallt mit der 
E n t s t e li u n g d e r D i s 1 o c a t i o n s s p a 11 e n z ns a m m e n, s i e kenn- 
z e i c b n e t s i c b v o r z 11 g 1 i c b d n r c b die locale Z e r s t b r n n g 
des Barytes. In den Cavemen des anfgelbsten Barytes siedeln sicb 
Drnsen kleiner Eisenkieskrystalle neben Cernssitkrystallen an. Die 
Regeneration von Pyrit neben der fortscbreitenden Anflbsnng des Barytes 
deutet nenerlicb auf die Anwesenbeit koblensanrer Alkalien bin, welcbe 
die Baryterosionen bewirkt baben mnssten; im aufsteigenden Strome 
der Qnellspalten wendete sicb durcb Abkllblung der Solii- 
tionendasAffinitatsverbaltniss, scbTrefelsanrer Baryt gelangte 
nabe dem Tage, so beispielsweise an dem Gebange des Rekatbales nnd 
an den Ansbissen am „Haiipteinban“, znm Absatze. 

Die Bildnng des Pyrites in den Hoblraumen des zerstbrten Barytes 
bedarf nacb dem Voransgegangenen keiner weiteren Erklarang. In 
diese Periode fallt ancb die Bildnng des Zinnobers, 
Welches Mineral gemeinsam mit Eisenkies als Verdranger des Barytes 
(Fig. 3) anftritt; Krystallcben von Zinnober sitzen auf Klllftcben des 
Barvtes, des Galenites nnd ancb aiif solcben des Eisenkieses; bemerkens- 
wertb ist ancb das Erscbeinen des Zinnobers gemeinsam mit Galenit 
in scbmalen Scbnllrcben in Baryt. 

In der Kabe der Klllfte undAusbisse finden oxydirende nnd car- 
bonisirende Einflllsse freies Feld, wabrend reductive Erscbeinungen an 
Bedeutuug verlieren. In den Barytcavernen gelangt nun Cerussit zu 
freier Formenentwicklimg. Eisenkies wurde zum Tbeil in Limonit, zum 
Tbeil, und zwar besonders im Contact mit Baryt, zu Hamatit umge- 
wandelt. 

Limonitbildung ist aucb auf die Umwandlung des Spbarosiderites, 
vielleicbt aucb die sparlicb bemerkbaren Manganoxydate dabin zurllck- 
zufubren. Limonit tindet man aucb als gleicbzeitige Bildnng mit secun- 
darem Baryt. 

Bei der Zersetzung des in Tbon eingesprengten Eisenkieses mocbte 
Keramobalit entstanden sein. Als Reste zersetzten Bournonites zeigen 
sicb Cerussit, Azurit und Malacbit; nacb Cbalkopyrit ergaben sicb ausser 
den Kupfercarbonaten nocb Covellin, dieses wabrscbeinlicb nacb vorber- 
gebildetem Cbalkosin. 

Junge Bildungen sind endlicb Merkur und Pyromorpbit. 
Resumirt man die gewonnenen Resultate, so sind folgende Scblusse 

bezllglicb des Cbarakters der Lagerstatte und Succession der Minerale 
zu ziebeu: 

1. Die ursprllnglicbe Lagerstatte ist als eiu Flbtz 
mit absatzigen Erzeinscbllls sen aufzufassen. 

2. Baryt ist eine spatere Bildnng. 
3. Durcb secuudare Exp ra cipitatio iieu veranlasst, 

finden sicb i m Fldtzgebiete Vorkommen mit gangartigem 
Cbara kter. 

50* 
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Altersfolge 

Primal’. a) 
Jiingere und ( h) 

Umwandlimgs-{ c) 
prodiicte. d) 

i e) 

Jiingere 
vorwiegend 

localisirte Bil- 
dungen. 

d e r a 11 f t r e t e 11 d e n M i n e r a 1 e : 

Galenit, Chalkop}Tit; 
Spliarosiderit, Eisenkies; 
Baryt, Ceriissit, Malacliit, Aziirit- 
Galenit, Chalkopyrit, Boiiruonit; 
Eisenkies, Zinnoher. 
Baryt, Limonit, Hamatit; 
Pyroliisit, Wad, Psiloinelan^ 
Ceriissit, Aziirit, Malacliit, Witherith; 
Keramohalit, Anglesit; 
Covellin, Merkiir, P}Tomorphit. 
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Ueber die bei Czernowitz im Sommer 1884 und 
Winter 1884/85 stattgefundenen Rutschungen. 

Von F. Becke. 

Mit einer lithograpliirteii Tafel. (Xr. VII.) 

Der Theil von Czernowitz, welclier bei den zii Anfang* und Mitte 
Janner 1885 erfolgten Rutschungen in Betracht kommt, ist auf einem 
langen Htigel erbaut, welcher nach KO. steil in das Pruthtlial abtallt. 
nach SW und NW vom Klokuczkabacb umflossen wird. In der Gegend, 
in welcher die Rutschung stattfand, ist die Breite des ziemlich tlachen 
Plateaus ungefahr 500 Meter; die relative Hohe dieses Hligels liber dem 
Pruththale betragt 60—80 Meter. Der ausserste nach NW. vorgeschobene 
spornartige Theil dieses Hligels heisst der Bischofsberg • er tragt die 
weitlaufige Residenz des griechisch-orientalischen Metropoliten. Derselbe 
liegt hart an dem durch die Seininargasse bez^ichneten SW. Rande 
des Plateaus und erstreckt sich mit den dazugehorigen Xebengebauden 
bis in die Mitte des Hligels. Ein trigonometrischer Hauptpunkt der 
europaischen Gradmessung liegt im Garten der Residenz (246 Meter). 
Der hochste Punkt des Hligels liegt etwas weiter westlich und llberragt 
ihn noch um einige Meter. 

Etwa 200 Meter nordostlich von der Residenz zieht in NW. Richtuno- _ > ^ 
die Franzensstrasse liber das Plateau, dessen Rand sie bei dem Hause 
Nr. 237 erreicht (vergleiche hierzu die Planskizze Taf. VH, welclie ich 
Herrn ‘West, Ingenieur des Stadtbauamtes verdanke). Die Hauser 
;Nr. 236, 235, 234 stehen hart am Rande desselben; gleich hinter ihnen 
begihnt der steile Abhang, und dieser ist in einer Breite von circa 
.40 Metern in’s Rutschen gekommen. Derselbe mag ursprllnglich eine 
Neigung von 18—20° gehabt haben. Durch Abgrabungen aniFusse, spatere 
Aufschllttuugen von oben, und zu verschiedenen Zeiten erfolgte Ab- 
rutschungen ist derselbe sehr ungleich geworden. Die mittlere Neigung 
desselben betragt jetzt circa 25°, stellenweise aber niehr als 30^. 

Jahrbiich der k. k. geol. Eeicksanstalt. 188.t. 35. Band. 2. Heft. (F. Becke.) 
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Der Garten des Hanses Nr. 236, welclier von der Abrntsclinng 
am meisten betroffen wurde, entspriclit einer kleinen Mnlde, walireucl 
sowolil der Garten von Nr. 237 als der von 235, der iibrigens von 
Baninen und Strancbern frei als Maisfeld angebant war, nasenartig vor- 
springen. 

Iin Hofraum aller dieser Hauser warden z. Tb. in friiberen Jabren 
bei deni Ban der Residenz, z. Th. in letzter Zeit bei dein Ban der 
natnrwissenscbaftlichen Institute der Universitat bedentende Massen von 
Bansclintt nnd abgegrabenem Erdreicli angescblittet,- inn den scbnial 
bemessenen Hofranm zn erweitern. Diese Ansscliiittnngen baben stellen- 
weise eine Machtigkeit von inelir als 5 Meter erreicbt, nnd verbiillen 
an der abgerntschten Stelle den Abbang in seinein oberen Drittel ganzlich. 

Am Fnsse des Abbanges befanden sick gerade nnterbalb der 
Hauser 234—236 und weiter gegen NW. grosse Ziegelgrnben, in welcben 
niclit nnr der Abbang nngefalir bis zn einem FUnftel der Hdbe abge- 
graben, sondern ancli tiefe Grnben nnter das Niveau der anstosseuden 
Fbene ansgeliolilt warden, welclie gegenwartig mit \Yasser ansgefiillt 
sind. Diese Ziegeleien sind seit circa 10 Jabren ansser Betrieb. 

Fbe icb darangebe, den Frdscblipf selbst zn scbildern, ist es 
notbwendig, Finiges tiber den geologiscben Ban des in Frage stebenden 
Htigels zn sagen. 

Die Unterlage bildet blangraner Tegel, welcber in den gegen¬ 
wartig in Betrieb stebenden Ziegeleien am Kloknczkabacb nnd langs 
der Strasse znr Prntbbrltcke gut anfgescblossen ist. Fr ist banfig etwas 
sandig, entbalt ancb dfter Scbmitzen von grangefarbtem Sand nnd ftibrt 
in Fignit nmgewandelte Treibbolzstamme nicbt selten. 

Dieser Tegel reicbt in gescblossener Masse bis nngefabr znm 
Niveau von 190 Metern, darliber folgt obne scbarfe Grenze eine Ab- 
lagernng, in welcber Sand nnd Tbon in oft nnr bandbreiten, ja bnger- 
dicken Scbicbten w^ecbsellagern. An der Sudseite des Hiigels sind diesem 
Complex griissere bis 3 Meter macbtige Sandlagen eingescbaltet, welcbe 
banfig grosse Sandsteinmngelii entbalten. 

Am recbten Prntbnfer anfwarts, sowie am linken Ufer anf den 
Anbohen bei Znczka inn Sadogora nnd besonders bei Szerontz besteben 
die boberen Fagen des Tertiars liber 200 Meter absolnter Hobe ans 
macbtigen reinen Sanden mit Kalksandsteinen n. s. w. Diese sind zwar 
anf deni Biscbofsberge nirgends anfgescblossen, docb ist es wabrsebein- 
licb, dass die bocbsten Tbeile desselben ans Sand besteben. 

Ueber diesen dnrcbans woblgescbicbteten, borizontal gelagerten 
Tertiarscbicbten liegt eine Kappe von Dilnvinm, welcbes anf dem Plateau 
den Cbarakter eines etwas sandigen Foss besitzt. An den Abbangen 
berab setzt sicb diese Losskappe in jene Bildnng fort, die von Paul 
als Berglebni bezeicbnet wird, nnd die man als ein oberflacblicbes Um- 
lagernngsprodnct der Tertiarscbicbten ansiebt. 

Die Macbtigkeit dieser Kappe von Diluvium, welcbe wie ein 
Uebergnss das Tertiar bedeckt, ist an jenen Stellen des Slidabbanges, 
wo sie dnrcb Abgrabnngen entblosst wird, eine geringe, 2—3 Meter 
nicbt iibersteigende. Anf dem Plateau ist sie niizAveifelbaft grosser, nnd 
anf dem ostlicb von Czernowitz gelegenen abnlicb gebanten Weinberge 
betragt sie 8—10 Meter. 
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Der g’anze Nordabhaiig dieses Iliigels ist selir qiielleiireicli. Ein- 
zeliie Qiiellen treten aucli am Fiisse des iliigels auf iind siiid aiif 8and- 
lagen zu l)ezielien, die dem Tegel eiiigeselialtet sind. Eesonders zald- 
reicli ersclieiiien sie alter in der lliilie von circa 190—200 /deter. In 
schneearmen Wintern, wie der lienrige, verratlien sie sicli von Weiteni 
diirch die weissen Eiscascaden, die in gleiclier Hblie entsjtringend in 
ganzen Eeiheii am Abliange binzielien. Dieser Qiiellenborizont ents])riclit 
dem Ausstreicben jener Wechsellagernng von Sand nnd Tegel, die trliber 
erwabnt wurde. An zaldreiclien derartigen Qnellen babe icb inicb dnreb 
den Augenscbein*iiberzengen keinnen, dass das Wasser ans den Sand- 
lagen hervorsickert. Dieser Horizont ist es aueb, der das Ib’minenwasser 
fiir diesen Tbeil von Czernowitz liefert. 

Um liber die Vertbeilnng des Grnndwassers eine Vorstellung zu 
gewinnen, wurden zwiseben der Eesidenz nnd dem Plateaurande eine 
Anzabl Brimnen gemessen, deren Lage dnreb Nivellement von mir be- 
stimmt wurde. Icb batte inicb bei diesen, sowie bei den spater zn er- 
wabnenden trigonometriseben Messimgen der werktbatigen Unterstlitzimg 
meines geebrten Freiindes nnd Collegen Wassm.ntb zn erfrenen. 
Professor Handl batte die Frenndlicbkeit, ein Nivellir-Instrnment von 
Gilbert in London znr Verfilgnng zn stellen. Als Ansgangspnnkt fiir das 
MveHement dienen die beiden vom Stadtbanamt bestimmten Hobencoten 
in der Dominikgasse nnd in der Franzensstrasse, die im Plane ein- 
getragen sind. Die gemessenen Brnnnen sind in dem Plan mit fort- 
lanfenden romiseben Zablen I—IX verseben. Dazn kommen nocb An- 
gaben liber einen im Garten des Hanses 237 betindlicben Brnnnen, 
der dnreb die Entscbnng eingedriickt wnrde (X). 

Die Messimgen ergaben folgendes Eesnltat: 
Absolute Hobe 
des Brunnen- 

kranzes 

Tiefe des , ^ 
des Wasser- 

Brunnens 
Niveaus 

I. Brnnnen im Hofe des Eesidenz- 
gebandes . 233-9 M. 16-0 M. 10-7 M. 

II. Hans Nr. 245, Dominikgasse . 232-2 „ 19-5 „ 9-4 „ 
III. „ Nr. 246, „ 232-8 „ • 23-5 , 8-8 „ 
IV. „ Nr. 248, Johannesgasse . 226-7 „ 11-5 „ 8-0 „ 

V. „ Nr. 249, „ 224-5 „ 16-0 „ 8-3 „ 
VI. Grimdparzelle 16 Jobannesgasse 223-8 „ 13-0 „ 10-0 „ 

vn. Hans Nr. 235, Franzensgasse . 219-7 „ 11-0 „ 7-1 
VIII. „ Nr. 237, „ 222-2 „ 11-5 „ 10-0 „ 

IX. „ Nr. 234, „ 217-6 „ 19-0 „ 13-1 „ 
X. Eingedriickter Brnnnen im Gar¬ 

ten des Hanses Nr. 237 209-7 ,, angebl. 6 Klftr . 4 Klftr 

Endlicb wnrde nocb ein Brnnnen gemessen, welcber anf dem Gipfel des 
Bisebofsberges, also nngefabr in 250 Meter absolnter Kobe, gelegen ist. 
Derselbe erreiebt den Wasserspiegel erst in 32 Meter Tiefe. 

Ans den angefiibrten Messimgen, welcbe in das Profit, Fig. 2, ein- 
getragen warden, das im Massstab des Planes nnd im riebtigen Ver- 
haltniss der Langen nnd Hoben gezeicbnet wnrde, ergibt sicb Folgendes: 

Im mittleren Tbeil des Plateaus wird der Griindwasserspiegel 
mit ziemlicber Constanz 8—10 Meter imter der Oberflacbe erreiebt. Es 
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entspriclit dies einigermassen der walirsclieinliclien Maclitigkeit des Di- 
luviiirns, so dass man also in diesem Theile des Plateaus das Griind- 
wasser antrifft, sobald der Loss durclisunken und das aus Aveclisel- 
lagernden Sand- und Thon-Schichten besteliende Tertiar erreicht Avird. 
Indessen darf man sich nicht vorstellen, dass die BeAA^gung des Grund- 
Avassers in den miteren Theilen des Loss auf der Oberflaclie des Tertiars 
erfolgt, vielmebr beAvegt sick dasselbe innerhalb der dlinnen Sandstraten 
der Tertiarscliichten selbst. Es folgt dies mit Sicberheit aus der letzten 
Messung, avo der GrundAvasserspiegel in einer solcben'Tiefe angetrotfen 
AA urde, Avelcbe die Maclitigkeit des Diluviums urn das Dreifacbe libertrifft. 

Gegen den Land des Plateaus sinkt dann der GrundAvasserspiegel 
ziemlich rascb gegen jenes Niveau, Avelcbes sicb als Quelleuborizont 
am Abbang verratb. 

Fig. 1. 

. Kurz recapitulirt ergibt sicb also folgende Uebersicbt: Zu unterst 
undurcblassiger Tegel mit imtergeordneten Avasserfiibrenden Sandlageii,* 
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dariiher Wecbsellagerung* von Sand nnd 
Thon, welche his /Ann Niveau von circa 
220 Meter wasserfiilirend ist, iiber diesem 
geschichteten Gehirge eine Kappe von Loss, 
welche auf dem Plateau 8—10 Meter mach- 
tig nach den Abliangen zn sich auf eine 
geringe Machtigkeit von 2—3 Meter reducirt. 

Nach diesen Vorbeinerkungen begeben 
wir ims nim an den Fuss des Hilgels. Die 
Erscheinnngen, welche nun zii besprechen 
sind, warden in dem Plane, Fig. 1, nnd 
dem Durchschnitt, Fig. 2, dargestellt. Beide 
griinden sich auf von Prof. W ass m n t h 
and mir darchgefithrte trigonometrische Aaf- 
nahmen, zu deren Behafe am Fasse des 
Htigels bei dem Haase 419 eine Basis A, B 
abgesteckt, and mehrere Pankte der Eat- 
schang gemessen warden. Der Pankt B der 
Basis liegt 46'4 Meter anter 
deniFixpankt aaf derFranzens- 
strasse, dessen absolute Hohe 
vom Stadtbaaamt mit 222*8 
Meter angegeben ist; somit ist 
die absolute Hohe von Pankt 
B = 174*4 Meter and darnach 
sind die Hohencoten in Fig. 1 
eingetragen. Wenn man sich 
im Pankte B am Ufer des 
darch die Abgrabangen ent- 
standeuen Tiimpels aafstellt 
sieht man den Abhang vor 
sich, der rechts and links in 
seinen concaven Bdschangen 
Terassen, Graben etc. 
noch die Sparen der 
Abgrabang erkennen 
lasst. In der Mitte ist , 
dieser Abhang darch- 
brochen, darch eine in 
den Tiimpel vorgescho- 
benePartei, die ich nach 
ihrer Form mit dem Ende 
eines Gletscherstromes 
vergleichen mdchte. Die 
Partie hat eine 
convexe Bo- 
schang, so dass 
die Mitte be- 
deatend hdher 
liegt als die 

Jabrbuch der k. k. gftol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. -d. Heft. (K. Becke.) 
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Eander. Am NW. Rancle zielit eine Eiscascade an der Grenze der 
offenbar gerntschten Partie imd des festen Abhanges heriinter, der ein- 
gefrorene Ablauf der holier oben entspringenden Quellen. 

Gerade auf die Mitte der vorgewdlbten Partie ziebt quer diircli den 
Teicli ein Bretterzann los, der nacli eingezogenen Erkimdigungen 6 bis 
7 Jabre alt sein soil. Da die zwei letzten Pfalile desselben in die vor- 
geschobene Boschnng eingerannnt sind, muss dieselbe sclion vor diesem 
Zeitraiim existirt liaben; docb zeigt der gauze Zaun eine leicbte Ein- 
knickung in der Weise, wie dies in Fig. 1 angedeiitet ist, und der 
letzte Pfalil zeigt folgende interessante Verbaltnisse, die in Fig. 3 ge- 
zeiclinet sind. Die Verbindiing mit dem oberen Qnerbalken ist zerrissen, 

der Pfalil hat sicli nm die Ver¬ 
dis- bindiuigsstelle mit dem nnteren 

Qnerbalken oben naeb 8W. 
gegen den A bhang zn geneigt, 
als ware der Erdboden miter 
iliiii horizontal nach NO. ver- 
schoben worden. Die Grosse 
dieser Verschiebung muss min- 

destens 15 Centimeter betragen haben. Man muss hieraus schliessen, 
dass ein alliiialiges Vorwartsdrangen der nnteren Partie des Abhanges 
ini Laufe der letzten 6 Jahre stattgefimden liabe. Begibt man sich 
nmi aiif die Oberflache der gerutschten Partie selbst, so tindet man 
bald Spnreii, dass diese Bewegniigen bis in die jiingste Zeit fortgedauert 
haben. Dieselbe ist mit Gras bewachsen mid zeigt an vielen Stellen 
eine convex nach miteii verlaiifende leichte Rmizelmig. An einigen 
Stellen ist dieselbe zn einer fornilichen Faltmig gesteigert, so dass die 
vertrockneten Stengel der vorjahrigen Graser mid Staiiden eine schiefe 
Oder horizontale Richtmig erhalten haben. Am linken (SO.) Rande 
sieht man die gerntschte Partie dnrch frisch aiissehende Spalten von 
der festen Umgebmig getremit, deren Rander schrage Frictionsstreifen 
zeigen, mid am mitersten Theile des SO. Raiides bei a ist die gerntschte 
Partie stellenweise hber den festen Abhang hinliber geschoben. Am 
NW. Rande verhhllt die sclion erwahnte Eiscascade die Grenze zwischen 
gerntschtem mid festem Terrain. Die steilen Abhange jenseits der- 
selben sind, abgesehen von kleinen localen Rntschmigen, mit Gras be¬ 
wachsen. 

Diese nnterste Partie des gerntschten Abhanges bildet zwei ge- 
wolbte Stnfeii, die erste nngefahr 8, die zweite 14 Meter hber dem 
Nivean des Thmpels. 

Ans alien Erscheinnngen, die bier zn beobachten sind, darf man 
schliessen, dass dieser nnterste Tlieil dnrch eine Rntschbewegnng seine 
jetzige Gestalt erlangt hat, dass diese Rntschbewegnng sich zn ver- 
schiedenen Zeiteii vollzogen mid weiin anch in geringem Masse bis in 
die allerjhngste Zeit angedanert hat. Da fhr die Benrtheilnng der Zn- 
knnft wichtig erschien zn wissen, ob vielleicht die Bewegniigen anch 
jetzt iiocli fortdanern, liabe ich am 0. Febrnar 2 gerade Linien von 
Ufer zn Ufer dnrch Pfldcke abgesteckt. Bis hente (11. Marz) haben 
dieselbe keine merkliche Bewegnng angezeigt. Freilich ware eine solche 
erst bei Anbrnch andanernden fenchten lYetters zn erwarten. 
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Gelit man nun liin^’S des Bcr^'sclilipfes aulwart.s, so ninimt die 
Runzelung- der Rasendecke iin^’ctalir von der oberen Pflockreibc an 
bedeutend zii. In der Geg’end bei c erreiclit dieselbe den bdcbsten Grad; 
bier ist die Rasendecke in meterliobe aneinander ^‘e])resste Fallen g'e- 
])resst, die sclirag* liber die Rutscliung binstreiclien, zum Tbeil ist sie 
Yollstaiidig ilberstiirzt, so dass der Rasen uingekelirt liber niederge- 
walzten Stammen und 8traucliern liegt. Zablreicbe maclitige Eiscascaden 
bezeiclinen den Abfluss der lulber oben ents])ringenden Quellen, dagegen 
konnte bier der Austritt von Quellwassern niclit mil Sicberbeit constatirt 
werden. Bis bierber findet man llberall, wo an den Seiten der Rutscbung 
durcb Spalten der lintergnmd entbldsst ist, den Itlaugrauen Tegel. Hat 
man nacbeinander 3 bis 4 dieser Fallen erklettert, so geratb man in 
ein wabres Cbaos abgestllrzter Scliollen, Stamme, Baumwurzeln. Hier ist 
die Zerstorung am grossartigsten. Man betindet sicb bier gerade zwiscben 
zwei vorspringenden Nasen des Abbanges, die festgeblieben sind. Die 
nordwestlicbe derselben stllrzt mit 5—6 Meter liobem steilen AOsturz 
gegen die Rutscbimg ab. Diese Entbldssung zeigt * durcb ibre gelblicbe 
Farbung die abweicbende Zusammensetzung an und lasst bei cl jene 
Wecbsellagerung von Sand und Tegel erkennen, die dfter 'erwabnt 
worden ist. 

Ungefabr in gleicber Hdbe ist mitten zwiscben den cbaotiscben 
Scbollen der Rutscbung eine steile Wand zu bemerken {e im Plane), 
die dieselbe Zusammensetzung erkennen lasst, und aus den unteren 
Sandlagen dieser Wand sickern Quellwasser in reicblicber Menge bervor, 
die Umgebung in Scblamm verwandelnd. Aus der ganzen Configuration 
des Auftretens ergibt sicb, dass diese Scbolle von Tertiar gleicbfalls 
von der gleitenden Bewegung nacli abwarts ergritFen ist, aber ibren 
Zusammenbang nocb tbeilweise gewabrt bat. Diese Quellen liegen um 
weniges bdber als der Punkt, dessen Hdbe mit 199 Meter bestimmt 
wurde. 

Ueber dieser Steile findet man sowobl auf der Rutscbung, als an 
dem bdberen NW. Rande Berglebm von tjpiscber Bescbaffenbeit und 
aus demselben quillt in der Hdbe von 204*2 Meter abermals eine 
starkere Wassermenge bervor (Punkt/des Planes), einige scbwacbere 
Quellen werden aucb nocb welter oben angetrotFen. 

Ueber diesem Punkte andert sicb nun ^^deder das Ausseben der 
Rutscbung. Man befindet sicb bier in der Region der Anscbllttungen. 
Hier ist der Abbang an concentriscben bogeiiFdrmigen KlllFten abge- 
sunken; man kann, abgeseben von untergeordneten, 2 bis 3 StafFeln unter- 
scbeiden. Durcb das Absinken wurden 3—5 Meter bobe Wande Frei- 
gelegt, welcbe aus mit ZiegelFragmenten gemiscbtem Lebni besteben. 

Die ausserste RandkluFt reicbt bis knapp an die Grundmauern 
des Hanses 236; eine zu demselben gebdrige Hiltte h ist um 3 Meter 
gesunken, obne zerstdrt zu werden. Die Kluft greiFt dann tieF in den 
HoFraum des Hanses 235 und concentriscbe weitere Sprllnge lassen ein 
weiteres ZurlickgreiFen in der nacbsten warmeren Zeit vorausseben. Anderer- 
seits setzt sicb diese RandkluFt in Form von zum Tbeil klaftenden 
Spalten in den Garten des Hanses 237 Fort. Der sclion Frllber erwabute, 
auf einer vorspringenden Terrasse angelegte Brunneu wurde durcb einen 
in der Ricbtung des Pfeiles wirkenden Druck eingequetscbt. Ein im 

51* 
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Hofraum des Hanses 236 gestaiidener lirilzerner Eiskeller g wnrde zer- 
triimmert. Die Bewegung folgte im oberen Tlieile der Entscliiing iiiclit 
genau in der Axe derselben, sondern init merklicber AljAYeicliung naeli 
0. Dalier beobachtet man an dem Rande der Rutsclinng gegen den 
Garten des Hanses 237 Stannngsersclieinnngen, daher anch das Ein- 
driicken des Brnnnens daher wohl anch die schiefe Anordnnng der 
Ealten im mittleren Theil der Rntschnng. 

Die steilen Wande, an welchen das Abrntschen stattfand, lassen 
schliessen, dass die Bewegnng ziemlich tief in das Gehange eingreift. 
Man kann die Tiefe immerhin anf 10—12 Meter veranschlagen: die 
pnnktirte Linie in Fig. 2 dentet diese hypothetische Grenze an. 

Die heftigen Bewegnngen reichen nnr bis zn den Ealten in der 
Mitte der Rntschnng nnd es ist bezeichnend, dass die heftigsten Bewe¬ 
gnngen in jener Gegend des Abhanges stattfanden, wo der Anstritt des 
Grnndwassers erfolgte. 

Bezuglich der Ursachen der Rntschnng hat man zn berhcksichtigen, 
dass an dieser Stelle zahlreiche Umstande znsammentretfen, welche die 
Erdbewegnng beghnstigen. Als die eigentliche nnd erste Ersache der 
ganzen 'Erscheinnng sehe ich die Abgrabnngen am Fnsse des Hligels 
an. Dieselben wirkten in doppelter Weise schadlich: Erstens dadnrch, 
dass an Stelle der friiher vorhandenen flachen Bbschnng ein steiler 
Abhang hergestellt wnrde; zweitens indem dnrch die Abgrabnngen der 
Tegel der schutzenden Decke von Berglehm nnd Hnnins beranbt wnrde. 
Wo dies geschieht nnd der Tegel abwechselnd der Befenchtnng dnrch 
Regen nnd Schnee nnd der Anstrocknnng dnrch Sonnenbrand ansgesetzt 
wil’d, erhalt er Risse, in welche nnn Regenwasser nnd der Ablanf der 
Qnellen eindringen, den an nnd fiir sich Wasser nicht dnrchlassenden 
Tegel nach nnd nach in eine breiartige Masse anflbsen nnd znm Rnt- 
schen geeignet inachen. 

Die Beobachtnngen am nnteren Theile des Abhanges beweisen 
ganz nnzweifelhaft, dass in der That der Tegel in der ganzen Breite 
der Rntschnng in Bewegnng war. Diese Bewegnng ist znm grossen 
Theile schon vor Jahren erfolgt, sie hat aber, wenn anch in schwacherem 
Betrage, jahrelang angedanert nnd ihre Spnren lassen sich bis in die 
allerjlingste Zeit verfolgen. 

Dnrch diese Bewegnng im nnteren Theil des Abhanges wnrde 
der obere Theil seiner Stiitze beranbt nnd znm Abrntschen bereit ge- 
macht. Der Effect wnrde noch dnrch eine Reihe anderer Ursachen ge- 
steigert. Zn diesen recline ich: 1. Das Vorhandensein einer Terrainmnlde 
entsprechend dem Garten des Hanses 236, wodnrch der Anstritt von 
Griindwasser in Form von Qnellen beghnstigt nnd die Erweichnng des 
Tegels gesteigert wnrde. 2. Die Anscliiittnngen, deren Fuss bis anf den 
Qnellenhorizont herabreichte. Dadhrch wnrde der Abhang steiler, der 
nntere Theil der Anschhttnng vom ansfliessenden Griindwasser dnrch- 
weicht. Unter diesen Umstanden genhgte eine geringe Bewegnng in der 
Tegel-Unterlage, nm die losen, wenig stabilen dnrchweichten Massen 
des oberen Drittels in Bewegnng zn setzen. 

Bezhglich der Znknnft ist es von Wichtigkeit zn benierken, dass, 
obgleich mit dem Eintritt des Frostwetters in der Mitte Jannar sich die 
Rntschnng wenig verandert hat, doch fast nach jeder, wenn anch nnr 
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weiiig’e Tag'e aiidaueriidcii Warmepcriode kleiiiere Veraiideriingeii zii 
beobacliten sind. Iin Laufe des Ictzten Monats ist so die oberste Stiife 
iini wenigstens V2 Meter tiefer gesiiids^eii mid miniittelbar an der Gnind- 
maiier des Hanses 236, sowie iiii Hoframn des Hanses 235 baben sicb 
ziiriickgreifeiid weitere Risse gezeigt. Fiir die benacbbaiden Hilnsei*, 
sowie fiir die Strassenanlage bestebt daber entscbieden die Gefaiir, 
dnrcb weiter znriickgreifende Rntscbnng gescbiidigt zn werden. 

Die Zeitnngsnachricbten spracben von einer Gefalir fiir das Residenz- 
gebiinde. Dies ist entscbieden eine IJebertreibnng. Der Anbliek des 
Protils Fig. 4 zeigt wold, dass davon keine Rede sein kann, selbst 

Fig. 4. 

Avenn der Abliang ganz sicli selbst iiberlassen bliebe. Denn selbst in 
diesem Fade wiirde der Boscbnngswinkel bald die Neignng Amn 10—12® 
erreicben, bei Avelcbein erfalirnngsgemass die gleitende BeAvegnng znin 
Anfboren kommt, nnd dieser Moment Aviirde eintreten, lange bcAmr der 
znriickgreifende Rand der Rntscbnng die Residenz crreicbt batte. Imnier- 
bin aber bestebt eine Gefabr fiir die am Rande stebenden Hanser nnd 
fiir die Strassenanlage, nnd diese ErAvagnng diirfte Avoid geniigen, die 
massgebenden Factoren znr Ergreifnng der notliAvendigen Massregeln zn 
veranlassen. 

Was mill zn gescbeben batte, nm Aveiteren Rntscbnngen nacb 
Mdglicbkeit vorznbengen, ergibt sicb eigentlicb scbon ans dem, Avas iiber 
die Ersacben der Rntscbnng gesagt Avnrde. Namentlicb Avaren nacb 
meiner snbjectiven Ansicbt folgende Pnnkte zn beriicksicbtigen: 

1. Anffiillnng der dnrcb die Ziegeieien entstandenen Grnben nnd 
Herstellnng eines flacberen BbscliniigSAvinkels am Fnsse des Abbanges. 

2. Bepflanznng des Abbanges, wenn mbglicli mit rascli AAmcbsenden 
Strancbern nnd^Banmen, nm die Oberflacbe des Tegels nacb Mdglicbkeit 
zn scbiitzen. 

3. Fassnng der am Abliang anftretenden Qnellen, denen ein ge- 
regelter Ablanf zn verscbaffen ist. 

4. Selbstverstandlicb mtisste ancb das Aveitere Abladen Amn Schntt 
an den oberen Tbeilen des Abbanges vermieden Averden. 
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In der Erscheinung* sehr verscliieden und docli im Wesentlichen 
alinlicb ist eine Riitscdiiing, welclie im September 1884 am linken Ufer 
des Klokuczkabaclies unmittelbar neben der Briicke der Aerarialstrasse 
nach Kolomea erfolgte. 

Der Bach hat hier seiu Bett in den Tegel eingeschnitten; iiber 
dem Tegel liegt unmittelbar eine dicke ungeschichtete Tafel etwa 
lU Meter machtigem sandigem Loss, der in steilen, fast senkrechten Wan- 
den absttirzt. Nach den lang anhaltenden Regengtissen des vorigen 
Spathsommers erweichten die Grundwasser sowohl den etwas sandigen 
Tegel, als den nnteren Theil der Lossterrasse, die Unterlage wich nach 
der Seite ans, wo ein Ausweichen moglich war, namlich gegen den Bach 
zn, und der Loss folgte, grbsstentheils seinen Znsammenhang bewahrencl, 
im Ganzen, An einer bogenformig verlaufenden Kluft loste er sich von 
dem stabil gebbebenen Hinterlande ab, diirch mehrere parallele Kliifte 
wnrde er in Streifen zerlegt, von denen jeder mehr weniger selbst- 
standig den Bewegungen des Untergrnndes folgte. 

Demnach herrscht im rtlckwartigen Theil an der Randkliift mehr 
die sinkende Bewegiing, im vorderen Theil mehr die gegen den Bach 
zu vorwartsschreitende. So kommt es, dass der riickwartige Theil der 
Lossdecke wie in eine Grabenversenkung gesimken ist, wahrend am 
Fuss der Lossterrasse auf der mit Rasen bedeckten Oberflache des Tegels 
Runzelung nnd Faltung auftreten. 

Fig. 5 stellt einen Durchschnitt durch die abgesimkene Partie dar. 
Das Vordringen in den Bach war so bedeutend, dass derselbe oberhalb 
gestaut wiirde und das rechte Ufer iiberschwemmte. 

Fig. 5. Fig. 5 a. 

Das Versinkeu des riickwartigen Lossstreifeus, welcher nach der 
Rutschnng tiefer lag als die vorderen, dem Bache naher gelegenen 
Lbsspartien macht eine Erscheinung verstandlich, die ich in den Sand- 
imd Tegelgruben bfter bemerkt habe. Man sieht bfter in den Tertiar- 
schichten Verwerfungen oft staffelfbrmig hintereinander, an welchen die 
vom Abhang weiter entfernten Fliigel immer die tieferen sind in der 
Weise, wie die Fig. 5 a versinnlicht. Die beschriebene Rutschnng lilsst 
erkennen, wie clerartige sonst 
stehen konnteu. 

schwer verstandliche Erscheinungen ent- 



Die Randtheile der Karpathen bei Debica, Rop- 
czyce und Lancut. 

Von Tincenz Hilber. 

Die nachfolgenden Mittheiliingen erstrecken sich aiif den scbmalen 
Gebirgsstreifen zwiscben Debica und Jaroslaw sammt der den orogra- 
pbiscben Uebergang zur Ebene bildenden Lossterrasse, soweit beide auf 
die Zone 5 der neuen Generalstabskarte entfallen. Die in Betracbt kora- 
nienden Blatter sind: Zone 5, col. XXV, SW. und SO., 5, XXVI. SO. 
Ostbalfte (5, XXVI, S^r. und 5, XXVI, SO. Westbalfte wurden von Herrn 
Dr. E. T i e t z e bearbeitet), 5, XXVII, SW. und SO. 

I. Topogeologie. 

K artenb 1 a11 Zone V, Col. XXV: Ropc zyce und Debica. 

Das slidlicbe Viertel dieses bauptsacblicb Tiefebene entbaltenden 
Blattes, Welches im Jabre 1883 aufgenommen wurde, gebdrt dem nord- 
licben Randstreifen der Karpatben an. Man ist bier liber die orograpbiscbe 
Grenzlinie zwiscben dem Gebirge und der Ebene nicbt im Zweifel. Das 
scbarfe Hervortreten dieser Linie wird bauptsacblicb verursacbt durcb 
dem Gebirge parallele Erosionsfurcbeu knapp an seiner Grenze. Die 
(pier aus den Karpatben tretenden Wasser setzen, am Gebirgsrande an- 
gelangt, unter recbtem Winkel ibre Wege fort. Die Spur der Carl Ludwig- 
Babn folgt, wie weiter im Osten dem Plateaurande, bier dem Karpatben- 
saume, welcber die geringsten Unebenbeiten bietet und zugleicb eine 
Reibe verbaltnissmassig bedeutender Ortscbaften entbalt. 

Das Gebirge erreicbt innerbalb der genannten Umgrenzung nur 
404 Meter Meeresbdbe und bietet ausserlicb jene sanft gebdscbten Rilcken 
mit gerundeten Kammen^ welcbe den im Ganzen leicbt verwitterbaren 
Gesteinen der Karpatben vorwiegend eigen sind. 

An dem Aufbau des Gebirges betbeiligen sicb bier gefaltete sandige 
und tbonige Sedimente, welcbe das eigentlicbe Geriist desselben darstelleu. 
Sie sind in diesem Gebiete lediglicb in den Scblucbten aufgescblossen und 
werden auf den Abbiingen und Hoben, sowie nabe dem Austritte der 

Jalirbucli der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band 2. Heft. (V. Hilber.) 
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Schluchten in die Ebene, auch auf clem Grimde der Scbluchten selbst. 
theils von Loss, tlieils von dem als Berglelmi bezeicbneten Gebilde iiber- 
deckt. Im ostlichsten Theil des Gebietes (bstlicb von Gora Ropczycka imd 
Zagbrzyce), einem ausgedelinten Lbssterrain, sab ich in keiner der von inir 
begangenen Scbluchten jene gefalteten Gesteine zu Tage treten. 

Umgebung von Debica. Die Stadt steht am Eande der Kar- 
patben in der Ebene auf quaternarem Susswasserlebm. i) Nocb naber am 
Eande im SO. der Stadt liegt eine alte Scbottermasse, welcbe weiter 
bstlicb, bei Zawada, nocb grbssere Flacbenerstreckuiig erreicbt. Wo 
die von Nagawczyna berabkommende Scblucht die Hauptstrasse scbneidet, 
siebt man uber griinem Lebm, welcben icb als die Fortsetzung des 
weiter in der Ebene zu Tage liegenden durcb oberflacblicbe Zersetzung 
gelben Lebms betracbtet babe, einen Kleinschotter aus nordiscben und 
einbeimiscben Gesteinen von Meter Macbtigkeit; seine Bestandtbeile 
sind eckiger als die ahnlicben Vorkommen mitten in der Tiefebene, zeigen 
aber Sichtung des Materiales, indem die unteren Lagen aus grbsseren 
Geschieben bestehen, als die oberen. 

Im SW. von Debica reiht sicb an die Zone des Slisswasserlebms 
unmittelbar ein Streifen fluviatilen Sandes mit Lebm und einem Scbotter- 
vorkommen im Osten von Wolica, Avelcber sicb bis in die Nabe von Zawada 
erstreckt. Hinter diesem Sande und bei Zawada unmittelbar binter diesem 
Scbotter steigt das Ibssilberkleidete Karpatbengebange an. 

x4uf dem Wege von Debica gegen das im Slideii von Xagawczyna 
bebndliche Hegerbaus beobacbtete ich in einer an Stelle der Strasse ge- 
tretenen 3 Meter tiefen Schlucbt griinen Lebm mit Brauneisensteinconcre- 
tionen, liberlagert von Loss. Durcb diese Scblucht, welcbe sicb in drei 
Jabren allmalig gebildet hat und desbalb auf der 1880 erscbienenen Karte 
nocb nicht verzeicbnet erscbeint, ist die Strasse anf eine langere Strecke 
zerstbrt, Der Streit uber das Mass des Antbeiles der beiden bier zusammen- 
grenzenden Gemeinden an der Wegausbesserung Hess die Schlucbt sicb 
immer mebr vertiefen und nacb ritckwarts schreiten. 

Der innere Bestand des Gebirges ist in den Querscblucbten mebrfacb 
sebr schbn aufgeschlossen. In der Scblucht von Gumniska fox traf icb 
westlich vom Meierhof, unweit desselben hart am linken Bacbufer nacb- 
stehend bescbriebene Entblbssung. In einem ununterbrocbenen Wecbsel 
folgen diinne Lagen grauen Sandsteines und grauen Tbones aufeinander. In 
der Macbtigkeit eines Meters zablte icb einen zwolfmaligenGesteinswecbsel. 
Alle einzelnen Lagen sind von nabezu gleicber Macbtigkeit. Das Scbicbten- 
system ist bis zu stellenweiser Ueberscbiebung gefaltet und streicbt 
WSW.—ONO. Die Sandstein-Schicbtflacben sind von Hieroglypben be- 
deckt, welcbe, wo man liber das wabre Hangende, wie an den voll- 
standig erbaltenen Anticlinalen und Synclinalen nicbt im Zweifel sein 
kann, stets an der Unterseite der Sandsteinbanke auftreten. Aebnlicbes 
beobacbtete Z u g m a y e r an anderer Stelle. 2) Bei der weiter unten bebnd- 
licben Mllhle recbts am Wege sab icb kleinkorniges Conglomerat, Sand- 

q Aus iliin muss der Uuterkiefer von Elephas priuiigeiuiis „vom recliteu Ufer 
des Wislokaflusses im Norden von Debica“ stammen, anf welclien sicli die Notizen ini 
Jakrbuche d. k. k. geol. Reiclisanst., 1857, Sitznngen, pag. 158, 764 und 815 beziehen. 

H. Zugniaj^er, Ueber Petrefactenfunde aus dem Wiener Sandstein des 
Leopoldsberges bei Wien. Yerliandl. R.-A., 1875, pag. 291. 
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stein, Tlion und Merge), siidwestlieli fallcnd aiifgesclilossen. In den von 
Nord nacli Siid verlaufendcn ljrs])ningsasten des Gurnnisl^aer 44iales 
beobaelitete icb Sandsteinc nnd Tlione, 0.—W. strcicliend. Von exoti- 
scben Blbclven, wie sic an anderer Stellc zu l)csclirei))en scin wcrden, 
Ivonnte icli in deni ganzen Tliale niclits walirnclimcn. 

Zu Kopalina (Debica SO.) auf der Hblie, wo der voni Kegcrbausc 
nacli SO. flibrende Weg den nacli SW. verlaufenden Weg sclmeidet, 
sielit man in der nacb Westen gelienden Scbluclit sebr maclitige graiie 
Tlione mit Sandsteinzwiscbenlagen, Avelcbe Hieroglypben, gleicli jenen 
zu Gumniska fox, enthalten. Die Ablagerung ist in dem obersten Tbeile 
der Scblucbt fast ganz horizontal. 

Im Thone fand icb daselbst eine doppelte Wabenscliicbt (Faser- 
schiclit) eines frngmentarisch erbaltenen, beim Herausnebmen zerbrbckeln- 
den Zweiscbalers. Beide Lagen baben zusammen 3—5 Millimeter 
Dicke und sind stellenweise von gleicber, stellenweise von ungleicber 
Starke. Die Prismen steben nicbt senlvrecbt, sondern mebr oder weniger 
scbrag zur Oberflacbe. Letztere ist auf alien (aucb den zusammen- 
baftenden) Seiten raub und obne Spur einer Sculptur. Im Langs- und 
im Quer-Diinnschliff ergibt sich eine grosse Uebereinstimmung mit dem 
Bail der Wabenscliicbt von Inoceramus. 

Fragmente ganz abnlicber Scbalen verdanke icb der Gefalligkeit 
des Herrn Dr. R. Z u b e r. Sie sind ebenfalls sculpturlos und zeigen zwei 
bis drei Wabenscbicbten. Sie stammen von Dora am Prutb aus der ecbten 
und typiscben Gruppe des lamnasandsteines, wie mir Herr Zuber unter 
Hinweis auf eine von ibm in der polniscben Lemberger Zeitscbrift 
„Kosmos“, 1884, pag. 617 gegebene Darstellung mittbeilt. 

Derlei fragmentariscb erbaltene Scbalen wurden bisber von den 
in den galiziscben Karpatlien arbeitenden Geologen obne weitere Er- 
orteruiigen als Inoceramen bestimmt. Die Wiederholung der Wabenscliicbt, 
welcbe mir nicbt auf Uebereinanderpressimg von Tbeilen derselben Scbale 
Oder verscbiedener Scbalen zu beruben scheint, zeigt sicb an auf Pinna 
bezogenen Wabenscbicbten aus dem steieriscben Leitbakalke. 

In der Literatur iiber den Ban der Kalkscbalen (namentlicb Car- 
pen t e r, B 0 w e r b a n k, N a t h u s i u s - K b n i g s b o r n, T u 11 b e r g, 
Giimbel) babe icb keine nabere Bescbreibung des Banes der Prismen- 
scbichten von Inoceramus gefunden. Ein mir durcb die Freundlichkeit 
der Herren R. H o e r n e s, D. S t u r, M. V a c e k und R. Zuber zur 
Verfugung gestelltes kleines Material (Kreide-Inoceramen und tertiare 
Pinnen) Hess niicli keine sicber definirbaren Eigentblimlicbkeiteu der 
AVabenscbicbte von Inoceramus erkennen. Die mir vorliegenden kar- 
patbiscben Fragmente stimmen allerdings durcb die Unebenheit der 
Prisnien-Seitenflacben, die seltene Quertbeilung und Querstreifung (welcbe, 
wie Giimbel zeigt, Membraneii eutsprecben) und die auf dem Quer- 
scblifif der Prismen sicbtbare grbssere Dicke des Zwiscbenraunies der 
Prismen sebr gut mit den Wabenlagen der Inoceramen iiberein, wabrend 
meine (3) tertiaren Pinnen die entgegengesetzten Eigentbiimlicbkeiten 
zeigen; jedoch zeicbnet Carpenter dicke Zwiscbenraume und unregel- 
massige Wande von Pinna. Da es mir gegenwartig an geniigendem 
Untersucbuugsmateriale felilt, komnie icb beziiglicb der Mbgliclikeit, 
Inoceramus nacb der Wabenschicbte sicber zu erkennen, zu keinem 
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Abscliliisse iind beziiglicli der Xatur der erwabiiten Fragmente zii dem 
ErgebnisS; dass dieselben wabrscheiiilicb zn Inoceraiiius gelibren. 

In dem nacb der entgegengesetzten Heite, nacli Stobierna, ge- 
ricliteten Grabeii sab icb ebenfalls 8andsteine mit Hieroglyplien an den 
nnteren Scbichtflacben imd Thone. Das Schiclitensvstem streicht XW.— 
SO., steht vorwiegend senkreclit, an einer Stelle sah icb sMwest- 
liches Fallen. 

In dem gegen Zawada ziehenden Hanptgraben lierrscben die 
gleicben Scbicbten. Die Fallen sind tbeils nacb Xorden iiberscboben 
(zum Tbeile liegend, zuni Tbeile mit einem borizontalen iind einem 
senkrecbten [dem ndrdlicben] Scbenkel), tbeils anfrecbt stebend. Ans 
dem Tbon brecben eisenbaltige Qnellen liervor. Weisse Jnra- oder 
Titbonkalk-Gerblle tinden sicb im Tbon. Sie werden zum Kalkbrennen 
gesammelt. 

An der Grenze zwiscben Stobierna und Stasiowka wurde knrz 
vor meiner Anwesenbeit ein Steinkoblenvorkommen gefunden and abge- 
baut, Welches in der Umgebimg mebrfacb die Scburflnft weckte. Jeden- 
falls war es ein abnlicber exotiscber Block, wie einer zn der Expertise 
F 0 e 11 e iT e’s Veranlassnng gab. i) 

Die Bacbnfer selbst werden tbeils von anstebendem Gesteine, 
tbeils von (vom Bacbe durcbscbuittenen) Bacbscbotterlageu gebildet. 
Ueber diesem Scbotter liegt als oberste Lage des Tbalbodens ein gelber 
nngescbicbteter gescbiebefreier, Va Meter und etwas darilber macbtiger 
Lebm, dessen snbaeriscbe Entstebnng wabrscbeinlicber sein diirfte, als 
diejenige aiis Hocliwasserscblamm, well der ganzlicbe Gescbiebemangel 
bei der Enge und dem Gefalle der Scblucbt scbwer zn erklaren ware. 

Siidlicb von der Brauerei stebt am linken Gebange bis in das 
Tbalniveau reicbend Loss mit Succinea ohlonga und Helix Mspida an, 
dessen Vorkommen bew^eist, dass die Scblucbt in der spateren Diluvial- 
zeit bereits vorbanden war. 

LAimittelbar bevor der Bacb das Gebirge verlasst, durcbscbneidet 
er eine altere Tbalanscblittung, dadurcb eine Terrasse erzeugend, welcbe 
von einem kleinen Seitengraben durcbquert wird. In letzterem siebt man 
zunacbst dem Bacbe einen borizontal liegenden Flussscbotter, aus 
Karpatbensandstein, Strambergerkalk und vollkrystallinen Gesteinen 
bestebend. (Dieser Scbotter ist langs des Bacbes eine Strecke weit auf- 
gescblossen, feblt aber am Ausgange der Scblucbt, wo die Wiinde von 
griinem Lebm gebildet werden.) Hinter diesem Scbotter folgt, in einer 
senkrecbten, bis zum Grunde des Quergrabens reicbenden Beriibrungs- 
flacbe angelagert, Sand und nocb weiter rltckwarts, in gleicber IVeise 
vom Sande gescbieden, borizotal liegender gescbicbteter Lebm. Diese 
drei Absatze sind nacb ibrer gegenseitigen Lagerung Reste ebemaliger, 
verscbieden alter Tbalgrundflillungen, die senkrecbten Beriibrungsflacben 
alte Steilrander. 

An einer Stelle siebt man ilber dem dort 5 Meter macbtigen 
Scbotter, dessen Scbicbtungslinien stellenweise unduliren, einen feinen 

0 J. Foetterle, Vorkommen von Steinkolilen im Karpathensandstein. Verli. 
R.-A., 1865 , pag. 159 nnd Conglomeratscliicliten im Karpatliensandstein. Ibidem, 
pag. 250. 
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g’elben Lelim, den icli fiir Liiss liielt (die Stelle war lui/iig’aiig'licli), 
and welclier tasclieiifoniiig' in die Uiiterlag'e eiiig-reift. 

Uiiter den nordiselien, iin Baclibette lieg’enden Granittrliniinern 
laud sicli ein scbarfkantiges, tetraederalinliclies Gescbielje. 

Unter den Gescbieben zwisclien Stobierna und Stasi()wka land icb 
einen grauen Sandstein: Sandkiirner eckig, durcb ein Bindemittel, das 
aus opakein Erz (?) und winzigen Nadelcben oder Blattcben eines cblo- 
ritisclien Materials bestelit, verbunden. 

Ob dieses Gescliiebe aus den Karpatbengesteinen oder dem nordi- 
sclieii Diluvium stammt, lasst sick nicht beurtlieilen. 

Ebenda sab icb einen nordiscbeiiBloek ausSyenit: GriinePlornblende, 
brauuer Magnesiaglinnner in Blattern, Quarz, Ortboklas und Elagioklas 
bilden ein kbrnig-esGeinenge. EinzelneOrtboklasausscbeidung. An derOber- 
flacbe reicblicbe Eiseukiesbildung. Makroskopiscb scbeinbar gneissartig. 

Die Bacbgescbiebe entbalten ferner kleine, gut gerollte Gescliiebe 
aus blaulicbem Kieselscbieter. (Das gleicbe Gestein fiiidet sicli in den 
Flussscbottern der Tiefebene.) 

U m g e b u ii g von R o p c z y c e. Die Stadt liegt im karpatbiscben 
Tbeile des Wielopolkatbales kurz vor dessen Austritt in die Ebene. 
You Zawada an scbliesst sicli an den Stisswasserlebm der die Ebene 
und das Gebirge begrenzendeii Erosionsfurcbe Loss. 

Das Tbal des Wielopolkabacbes bildet bis nbrdlicli von Ropczyce 
die Greuze des Losses gegen den spater zu erwabnenden griinen Leliiii. 
Der Loss gewinnt nacb Osten zu an Macbtigkeit. Wiibrend nocb in 
der nacb dem westlicben Meierbofe von Okonin binablaiifenden Scblucbt 
die karpatbiscben Tbone und Sandsteine aufgescblossen erscbeinen, 
taucben dieselben in der nbrdliclien Umgebung von Ropczyce unter 
die Tbalgrunde binab. Scbon in Okonin und Cbecbly weist das Xord- 
gebange bis zu den nordbstlicben Hausern der letzteren Ortscbaft Loss 
auf. An letztgenannter Stelle sind die eigentlicben karpatbiscben 
Scbicbten, wie spater zu erwabnen, entblbsst. 

Auf dem auf der Karte mit „Szpitalka“ liberscbriebenen Berge 
ist auf den Hblien, wie in den Scblucbten, ausser einem erratiscben 
Vorkommen lediglicb Loss sicbtbar. Der Unterscbied zwisclien dem 
libclisten und dem tiefsten Lbssvorkommen betragt bier 47 Meter. Die 
Scblucbt im Slidosten von Czekaj ist 25 Meter tief ausscbliesslicb in Loss 
eingescbnitten. Diese Scblucbt triigt, wie die librigen der Szpitalka, 
das cbarakteristiscbe Gepriige der Lossscblucbten, d. b. von Scblucbten, 
Avelcbe ibrer ganzen Tiefe nacb in Loss eingescbnitten wurden. Fiir 
einen bedeutenden Tbeil derselben sprecben die boben senkrecbten 
Wiinde mebr als alle Erwagungen fiir diese Anscbauung. Yon diesen 
Scblucbten geben ferner nacb verscbiedenen Ricbtungen Seitengraben 
ab, welclie wieder nur Loss entblbssen. Die Annabme, dass der Loss 
bier nur einen diinnen Mantel iiber iilteren Bildungen darstelle und 
durcb Ueberkleidung der alteii Scblucbtwande eine grosse Macbtigkeit 
vortauscbe, wiirde die weitere Yoraussetzung bedingen, dass das gauze 
Scblucbtensystem saiiimt alien Yerzweiguugen vor der Lbssbildung 
bestanden babe, ferner aucli nicbt durcb diese zugescbiittet worden 
sei; denn in letzterem Falle wiirde der Loss der Scblucbtfdllung eine 
der beutigen Scblucbttiefe gleicbe Macbtigkeit gebabt baben. 

52 
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Bei der rascheu Fortbildiiog uiid cler Neuentstelnmg der Lbss- 
schlucliten iinter imsereii Angeii ist es ausserordentlich unwahrscdieiDlich. 
dass das Gnindgebirge, wenn es so seicht liegen ^vlirde, nirgeads auf- 
gedeckt worden ware. Ziidem veraiischaidicdien aucli die seiikrecliten 
Lbsswande direct die bedentende Macbtigkeit des Lbsses. Die Tiefe 
der Scblnchten gibt somit den waliren Massstab fiir die geringste ]\Iacbtig- 
keit, welcbe wir dem Lbss jener Gegend znerkennen miissen. Als 
eine soldie Minimalzabl baben wir die oben genannten 25 Meter fest- 
zustellen, welcbe wabrscheinlicli sclion fiir den gegenwartigen Zustand 
yiel zu gering bemessen ist (da das Liegende nicbt aiifgeschlossen ist 
nnd der Lbss aiif den nicbt von Scbliicliten durcliscbnittenen Bera:bbben 
in ein weit libheres Niveau aufsteigt, als jener Berecbnung zu Grunde 
lag), sicker zu gering fiir die vormaligen Verlialtnisse, da der jeder 
Bewertbung entzogene Betrag der oberflacbliclien Abtragung nicbt in 
Recbnung gestellt ist. 

In den zwei nacb Ropczyce miindenden Scbbicbten zu beiden 
8eiten der Strasse nacb dem Babnbofe siebt man im Lbss, welcber 
durcb seine petrograpbiscbe Bescbaffenbeit und Helix Mspida, Huccinea 
ohlonga, Papa muscorum cbarakterisirt ist, in borizontalen Schicbten 
eingefiigte Sandlagen, ein Beweis, dass die Oberflacbe des dortigen 
Lbsses mindestens in einzelnen Bildungsstadien horizontal war. (Aelm- 
licbe borizontale Zwiscbenscbicbten sowobl, als aucb eine Auflagerung 
des Lbsses auf borizontalen Scbicbtflacben tertiarer Gcsteine babe icli 
bereits wiederbolt von anderen Punkten angegebeii.) 

In der westlicben dieser Scblucbten steckten in einer von der 
Lbsswand durcliscbnittenen senkrecliten, unten gescblossenen Spalte des 
Lbsses kleine Blbcke aus nordiscben, krvstallinen Felsarten und aus 
den karpatbiscben Sandsteinen und Conglomeraten ahnlicben Gesteinen. 
einzeln iibereinander getbiirmt, mit Ausnabme eines einzigen kantig. 

Aus dem im Westen des Friedbofes gelegenen Tbeile dieser 
Scblucbt wurde eine Scblammprobe des Lbsses untersucbt. Dieselbe ent- 
bielt: Eckige Triimmer von Kreidemergel von 4 Millimeter grbsstem 
Durcbmesser, kleine Kaliglimmerblaticben, nielir oder weniger gerundete 
bis eckige glasbelle, weisse, gelblicbe, griine, rotbe Quarzkbrner, unter 
welcben die gerundeten vorwalten, ein 3 Millimeter langes flacbes 
Sandsteinbrbckclien, Splitter von diinnen, glatten Kalkscbalen, wie von 
Helix. Merkwiirdig sind zwei sebr kleine Kalkscbalen, von welcben 
eine einem aufgebrocbenen Eie, die andere einem dicksclialigen abge- 
rollten Lucina-Embiyo abnelt. Siclier erkennbare Foraminiferen fanden 
sicli nicbt. 

In der langsten Scblucbt im Norden der Ropczycer Ivirclie ist an 
der Basis der Scblucbt, deutlicb von Lbss liberlagert, durcb die 
Grabungen der Flicbse erratisclier Scbotter an vielen Stellen aufge- 
scblossen. 

Die Scbluclitenbildung dieser Lbssgegend ist wegen ibres unfer- 
tigen Zustandes interessant. Man bcobaclitet tiefe seiikrecbte Lbclier 
(„Bruiinen“), scbrage tief binabreicbende, oft mit den Brunnen commu- 
nicirende Hblden und Rbliren, dolinenartige Ei dsenkuiigeii und Quer- 
terrassen, unterlialb welcber sicli gewblmlicb „Bruunen“ betinden. Dieser 
Zusammenliang der Lbssbrunnen mit den Querterrassen, welcben icb 
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sclion vielfacli beobaclitet, sclieiiit aiifeinc genetiscbe Be/ieliiiiig beider 
liinzuweiseii. 

Im Osten von Eopczyce wird der Lfissstrcifen l)reitcr, crreiclit 
bei Sedziszuw G Kilometer, im 0. and SO. dieser Stadt noel) melir, an 
Breite. Er setzt sicli bier in die Terrasse fort, welcbe liber Rzesz()W, 
Lanciit, Przeworsk, Jaroslaw die von mir stndirten Gebiete verlasst. 
Je weiter nacli Osten, nm so ansgepragter wird die Terrassenform. Der 
scliarfe Steilrand bei Jarosfaw setzt sieli nacb Westen in eine sanfte, 
aber immer nocli dentlicli markirte BGsclmng fort, deren imterer Rand 
zngleicb die oberflacldiclie Lbssgrenze darstellt. Die die Terrassen 
durclnpierenden Sclducbten, welcbe den Terrassencbarakter vielfacli stGren, 
entbldssen nur Loss. Anf dieser Terrasse, welcbe in der Nalie des 
Steilrandes bei Jaroslaw 30 Meter bocli ist, aber weiter im Siiden 
betraclitlicli ansteigt, verliiiift die Clianssee, wahrend die Eisenbalin, 
wie erwabnt, ibrem Rande folgt. Die Lbssmaclitigkeit muss im Osten, 
nacli der Hbliendifferenz in den Sclilncbten zn nrtbeilen, anf mindestens 
50 Meter veranscblagt werden. 

Das Wacbsen der Lbsssclilnchten nacb riickwarts ist vielfacli zn 
beobacbten. Wege werden angescbnitten, ja an einer Stelle zwiscben 
Ropczvce nnd Brzez()wka fand icli die Halfte der Cbanssee in das 
bintere Scblnebtende abgestllrzt. 

Die stidlicbe IJmgebnng von Ropczvce, in deren Sclilncbten die 
gefalteten Karpatliengesteine anftreten, geliort oberflacblicb deni Ver- 
breitnngsgebiet eines griinen, stellenweise gescbicbteten Lebms init rdbren- 
fbrmigen Braimeisensteinconcretionen an, welcbe senkrecbt lagenweise 
im Lebm stecken, wie die Kalkconcretionen in cbinesiscbem Loss. Die 
grline Farbe des Lebms zeigt sicb nnr im friscben Anscbnitt. Die 
oberen Partien sind gelb. Die von mir gesammelten Proben des friscben 
Lebms waren nacb wenigen Monaten, als icb sie anspackte, dnrcb 
nnd dnrcb gelb gefarbt. Bei Niedzwiada (anf dem Blatte Wielopole) 
sab icb zn oberst im Lebm eine ziemlicb macbtige gelbe Okererde. 

Ansser jenen Robren entlmlt der Lebm, wiewobl relativ selten, 
tranbige, den Ldssmanncben gleicbende Kalkconcretionen nnd eckige 
Triimmer karpatbiscber Gesteine. 

Als Scblammiiickstand dieses Lebmes ergaben sicb rnnde, ver- 
scbiedenfarbige Sandkdrner, kleine Branneisensteinconcretionen nnd 
Sandsteintriimmercb en. 

Der genannte Lebm wecbsellagert in der kleinen Scblncbt west- 
licb von der Hanptscblncbt im Siiden von Ropczyce niit Sand. MM 
Scbicbtnng erkennbar ist, liegt der Lebm borizontal, ansgenommen 
einige Stellen, wo er an dem Anf ban der Scblncbtwande betbeiligt ist. 
Hier zeigt sicb Einfallen gegen die Sclilncbten, wie dies bedingt dnrcb 
Rntscbnng der betrefPenden Scbicbten oder Wegflibrnng ibrer Unterlage, 
ancli anderwarts an Einsclmitten liiinfig zn beobacbten ist. 

Das Verbaltniss dieses Lebms zn den llbrigen Qnartarbildnngen 
konnte sebr gnt im MMsten von Ropczyce beobaclitet werden. In der 
siidlicben der zwei sicb bei dem im ^Yesten von Ropczyce befindlicben 
Meierbofe vereinigenden Sclilncbten ist der grline Lebm gescbicbtet 
nnd entbalt Gesteinstrllmmer nnd die erwabnten Kalk- nnd Linionit- 
concretionen. Darliber liegt daselbst Loss. Anf dem slldlicb von 
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dieser Schluclit verlaufeudeu Wege sielit man zwischeu dem grliuen 
Lelim, welclier dort ebenfalls Eisensteincoiicretionen entlialt, mid dem 
Loss einen durch die Form der Gescliiebe cbarakterisirten fluviatilen 
Scliotter aus karpatliisclien Gesteinen. 

Die Zwisebenraiime der Gescliiebe sind von scbwarzer, mooriger 
Erde erfiillt. Ein ganz almlicbes Mittel zwischeu den Gescbieben babe 
ich in den Absiitzen der lieutigen Bache in der angrenzendeu Tief- 
ebene kennen gelernt. Die absolute Hohenlage des Schotters betragt 
270 Meter, die relative liber der Thalsohle im Stlden 50, liber der im 
Norden anstossenden Tiefebene 70 Meter. Das Scliottervorkommen beweist, 
dass an dieser Stelle nach der Ablagernng des griinen Lehms imd voi¬ 
der Bildimg des Losses der Tlialboden eines karpatliisclien Wasserlanfes 
bestanden hat. 

Die Ueberlagernng des griinen Lehms durch Loss habe ich, wie 
friilier erwahnt, auch in der an Stelle der Strasse getretenen Schlncht 
an dem Wege von Debica gegen das im Sitden von Nagawczjna stehende 
Hegerhaus beobachtet. 

IJeber das allmalige Riickwartsschreiten der Schlnchteu in diesem 
Lehm ist die Beobachtung des Pfarrers von Ropczyce lehrreich, welclier 
mil* eine auf seineu Aeckern betindliche 25 Schritte lange Schlncht 
zeigte, die wahrend der vier Jahre seines dortigeu Aufeuthaltes entstan- 
den ist imd sich imnier weiter nach riickwarts verlangert. Theils brechen 
die hinteren Schluchtwande nach, theils entstehen hinter dem Anfange 
der Schlncht tiefe Liicher, welche spater mit der Schlncht in offene 
Verbindnng treten, so dass eine nene Strecke derselben entsteht. 

Anf der Holie sudlich vom Pfarrhans von Ropczyce tritt ans 
diesem Lehm anf einem Acker eine sehr schwache , eben noch dnrch 
den Geschmack erkennbare Salzquelle ans. 

Wir haben nns nnn mit dem Alter und der Entstehnng des 
beschriebenen Gebildes zn befassen. Die dem Miocan vorangehenden 
Ablagerungen sind dnrch die Nichtbetheiliguug an der Gebirgsbildnng, 
welche der fragliche Lehm und seine geschichteten Partien zeigt, ans- 
geschlossen. 

Dasselbe gilt anch fiir die in vorwaltend thonigen Facies aiisge- 
bildeten Miocanschichten, welche ebenfalls noch eine Antheilnahme an 
der Faltnng zeigen (Salzthon, Miocan-Schichten von Grodua dolna). 
Anch die Abwesenheit selbst mikroskopischer Fossilien spricht gegen 
die Annahme einer marinen Tertiarablagernng, welche das Anftreten 
der Salzquelle zn beriicksichtigen verlangt. Dagegen zeigt sich die 
grosste Aelinlichkeit mit dem bisher in die Dilnvialperiode eiugereiliten 
sogenannten Berglehm. Nur die stellenweise beobachtete Schichtniig 
stinimt nicht mit seiner von den friiheren Antoren gegebeneu Charakte- 
ristik. Ein Theil derselben betrachtet den Berglehm als an Ort niid 
Stelle gebildetes, ein anderer als nmgeschwennntes Elnvinm. Die walir- 
scheinlichste Anschannng iiber die Entstehnng des Berglelmis in ineinem 
Gebiete scheint letztere, namlich, ihu als Verwitternngsprodnct zn be- 
trachten, welches dnrch Wind nnd Regenwasser vielfach Unilagernngen 
erfahren hat. Die von mir beobachtete stellenweise Schichtniig, die vor- 
kdniniende Anhagerniig des Lehms auf Sondstein, die Wechsellagerniig 
mit Sand (welch’ letzterer seiner horizontalen Lagernng wegen nicht als 
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primal* lieg*eiidesA"erwitterinig*sproduct karpatliisclier Sandsteiiic zii deiiteii 
ist) iind wold aucli der rmstand . dass der Herglelnii in den ►Selilucliten 
viel inaehtiger ist. als an den liolieren Geliangen, und noeli melir. als 
auf den Kaminen. spreclien dafiir. Xainentlieli die Eolle des Itegen- 
wassers dei der Verscldeppnng eluvialer Prodiicte sielit man in aiit'ge- 
lassenen Steinbriichen. gdeicliviel in welcliem Material, wenn das In'ilier 
ansteigende Terrain eine tlionige Oberflacbe besitzt. Der Steinlirueli 
wird namlich vollstandig A*on einer dicken Lebmablagerung Uberkleidet. 
Das langsam abrieselnde Regenwasser setzt die aus den oberen Partien 
mitgenommene Triibiing ab. Heftige Eegengltsse wirken hingegen denu- 
dirend und wascben oft die Waude der Brlicbe ab, namentlich. so 
lana’e die Lehmdecke nocb dlinn ist. Sebr baufis: siebt man an den 
"Wauden der Brlicbe Lebmstalaktiten: sie beweisen den Absatz aus 
'Wasser. 

Auf Grund der angefiibrten Tbatsacben kann icb inich mit der 
Scblussfassung V. Ublig's’}, welcbe den Berglebm als nicbt uinge- 
lagertes Eluvium betracbtet, nicbt einverstanden erklaren. Dieselbe passt 
allerdings filr die in den Karpatben. wie anderwarts, vorkomnienden, 
an der Bildungsstelle liegenden lebmigen Zersetzungsproducte. sicber 
aber nicbt filr den auf karpatbiscbem Sandstein rnbenden Lebra. weil 
dieser nicbt als priinar liegendes Verwitterungsproduct des ersteren auf- 
o-efasst werden kann, ebensowenie: fin* die STOSsen Lebmmassen in den 
Scblucbten. deren Macbtigkeit auf Znsainmenbaufnng hindeutet. oder 
auf das von inir bescbriebene Gebilde, dessen Sandlagen die Betbeiligung 
von Lagerungsvorgangen dartbun. 

Auf den in RMe stebenden Hdben und in deren Scblucbten triift 
man mebrfacb erratiscbe Trilmmer liber dem erllnen Lebm. So auf den 
Feldern im Sllden des Eopczycer Pfarrbauses. wo nordiscbe Granite 
und Sandsteine znsammen mit karpatbiscben Sandsteinen vorkommen ; 
ferner kommen erratiscbe Trilmmer vor in der Scblucbt von Brzvzna. _ K/ / 
in jener von Zagorze, in welcber sicb folgende erratiscbe Gesteine 
fanden: Ein ganzlicb zersetztes porpbyritiscbes Eruptivgestein (Horn- 
blende-Biotit-Porpbyrit?) von braiiner, an den am meisten zersetzten 
Stellen laucbgriiner Farbe. Der Diinnscblilf-) zeigt eine braune. ferrit- 
reicbe. mikrofelsitiscbe ?. stellenweise griine. cbloritiscbe Grundmasse. in 
der grosse Feldspatbkiystalle ganz zersetzt und meist in Calcit umge- 
wandelt, wie Pseudomorpbosen von Ferrit und Cblorit nacb einem 
Bisilicat (Angit ? Hornblende ?) und Biotit liegen. Braunstaubiger Apatit, 
opake Erzkdrner (Magnetit). 

Rotber Granit. Das Gestein bietet makroskopiscb eine fleiscbrotbe. 
aus Feldspatb bestebende Hauptmasse mit zablreicben Spaltungsflacben, 

T Jahri). E.-A. 1883, pag. 551. Aus den auf dieser Seite von demselben gemacMen 
Erorterungen geht ben^or, dass er den Berglelini als nicbt umgelagertes Zersetzimgs- 
product, Eluvium, betracbtet. (Aucb bat derselbe an anderer Stelle (Jabrb. R.-A. 1881. 
pag. 220) den Begriff der Emlagerung von demjenigeu des Eluviums, gevriss in ricbtiger 
^eise, ausgescblossen.) Damit viderspricbt Dr. Ublig den von ibm selbst auf der vorber- 
gebenden Seite (550) gemacbten Ausfiibrungen, -^vo die bei der Berglebm-Bildung tbatigen 
Umlagerungsvorgange besprocben werden. 

Die in dieser Arbeit bier und in den folgenden Tbeilen mitgetbeilten Dunn- 
scbliffuntersucbungen wurden von Herm Dr. Eugen H u s s a k ausgeflibrt, wofur icb 
ibm meinen berzlicbsten Dank abzustatten micb verpflicbtet fuble. 
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in welchen glaslielle Quarze liegen. Der Diinnscliliff zeigt: Grosse 
Qnarzkcinier, meist melirere beisammeii nnd sebr reich an Fliissigkeits- 
einscliliissen nnd ganz zersetztem, ganz triibem Ortboklas, der mit den 
Qiiarzen pracbtvoll scbriftgranitartig verwacbsen ist. Hierin cbloritiscli zer- 
setzte Glimmerpartien. Esistnicbtausgescblossen, dassaucli eine allerdings 
ganz deni zersetzten Ortboklas abnliclie Grnndinasse vorlianden ware, 
wonacli das Gestein Qiiarzporpbyr benannt werden niiisste; es ist alier 
in den zwei iintersucbten Scbliffen nnd am Handstiicdv keine Abgrenzung 
der Ortboklaskbrner zu seben. 

Weisser Granit. 
Eotber Dala-Sandstein. 
In der Scblncbt iin Stiden von Ropczyce land icb nordiscbe Bldcke, 

darnnter rotben Qnarzporpbyr obne Quarzeinsprenglinge. Dieses Gestein 
besitzt eine mikrokrystalline Znsammensetznng, ans unregelmassigen 
Qiiarzkbrnern nnd ziemlicb zersetzten Ortboklaskdrncben nnd sparlicben 
Magnetitkorncben bestebend. Als „Einsprenglinge“ grosse zersetzte 
Ortboklaskrystalle nnd cbloritiscli zersetzten Biotit, welcber einen Kern 
von Calcit nnd eine Hillle von griinem Cblorit besitzt. Makroskopiscb 
sicbtbare Qnarze, Grnndmasse inikrokrystalliniscb, dentlicb ans 
nnd Ortboklas bestebend. Das gleicbe Gestein land icb erratiscb in 
der Tiefebene (Koclianbwka). 

Ein anderes Gestein der erratiscben Bldcke dieser Scblncbt ist 
rotber Biotit-Granit ans vieleckigen Qnarzkdrnern, Ortlioklas, zer- 
setztein Biotit bestebend. Der Ortboklas ist pracbtvoll mit dem Qnarz 
mikropegmatitiscb verwacbsen. 

In der siidlicb von der Kobe 38^ A (Ropczyce 8.) befindlicben 
Scblncbt selling icb von einein Blocke eine Probe abnlicben Granites 
ab. Er nntersebeidet sicli diircli erbeblicbere Grosse der mit den Ortbo- 
kiasen verwacbsenen Qnarzkrystallen. 

Ans der Umgebnng von Ropczyce, obne genane Fnndortsangabe, 
babe icb ferner ein von einem erratisclien Blocke abgescblagenes Hand- 
stlick mitgebraebt, welcbes desbalb Beaclitnng verdient, well es ans dem 
gleicben, nnr viel friseberen Gestein bestebt, wie der frlilier ans der 
Scblncbt von Zagdrze erwabnte Porpbyrit: 

Branner, oft in Cblorit, Calcit nnd Ferrit nmgewandelter Biotit, 
ansserdem nocb ganz ferritisebe Sanlcben (Hornblende?), Plagioklas- 
einsprenglinge, friscb, sebeinbar viel Ortboklas. In der Grnndmasse 
Plagioklasleistcben, grosse Magnetite nnd Apatit. Seltener Qnarz- 
kdrner. 

Bei der siidlicb von Ropczyce gelegenen Localitiit Srednie fand 
icb in 350 Meter Meeresbdlie einen ans nordiseben Materialien be- 
stebenden Sebotter, welcber eine flnviatile Lagernng erfabren zn liaben 
sebien. Icli babe ibn desbalb als flnviatilen Sebotter ansgesebiedeu. Das 
Vorkommen ist lebrreicb fiir das Minininm, welcbes fiir die grdsste 
Hobe des nordiseben Eises in dieser Gegeiid angenommen werden iiiiiss. 
Denn ein Wasserlanf konnte den Sebotter nnr an niedrigeren Stellen, 
als derselbe nrspriinglicb abgesetzt wnrde, deponirt babeii. 

Wie bereits erwiilint wnrde, komnit in den Scblncbten der siid- 
licben Umgebnng von Ropczyce ein almliclies Sebiebtensystem vor, wie 
friiber eiiies ans der Umgebnng von Debica besebrieben wnrde. 
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In der siidlich von der Rop- 
czycer Kirche liegenden, gegen 2 
Kilometer langen Schluclit erscliei- 
nen die alteren karpathisclienScliicli- 
ten der Gegend am besten aiifge- 
schlossen. Wir schreiten bei Be- 
s])reclumg des Profils vom Aiisgange 
der Schlucbt gegen denUrsprung vor. 

Von der Scbluchtmiindung an 
ist aiif eine Entfernung von fast 
einem lialben Kilometer nur Berg- 
lehm sicbtbar. Der erste Aufschluss 
alterer Scbicbten, imter einer Lebm- 
wand , welche oben einen Birkem 
saum tragt, weist dunkelgraue bis 
schwarzliche Thone mit dlinnen 
grilnen Tlionlagen wechselnd auf. 
Der Scblammruckstand des Thones 
entbielt neben kleinen festen Thon- 
brockchen vereinzelt Trlimmercben 
weisslichen zersetzten Kalksteines, 
keine organischen Reste. 

Die Tbone sind steil gestellt, 
fallen nacb Sitden und entbalten 
kindskopfgrosse Kugeln und kanten- 
gerundete grosse und kleine Triim- 
mer gemengter kiystalliner Gesteine 
und eines weissen, dem Stram- 
berger Kalksteine sehr abnlichen 
Kalksteines. 

An dieser und an anderen 
Stellen der Schlucbt sammelte ich 
folgende Proben exotiscber Trtim- 
mer. Ich erwabne nur solcbe, welche 
ich selbst aus dem anstehenden 
Thone herausgenommen. 

G r 0 b k 0 r n i g e r Quarz- 
g 1 i m m e r d i 0 r i t. Grosses, kan- 
tengerundetes Stuck mit klein- 
grubiger Oberflache und eben- 
flachiger Basis, ferner eine liber 
faustgrosse Kugel mit schaliger 
Absonderung und rauher klein- 
grubiger Oberflache. Makroskopisch 
sieht man ein Gemenge weisslicher 
Quarze und Feldspathe mit schwar- 
zem Glimmer. Im Mikroskop: Feld- 
spath, vorwaltend Plagioklas, viel 
Quarz, frischer Magnesiaglimmer. 
Accessorisch: Erz in Verbindung mit Rutil, Zirkon, Apatit. 

Jahrbuch der k. k, geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (V. Hilber.) 
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Man konnte das Gestein nach Hussak auch PlagioklasgTanit 
nennen. 

G r a n i t p 0 r JO h y r. Dimkelgraues, scliwach kantengerimdetes, 
doppelfaustgrosses Stiick. Im Mikroskop: In einer aus winzigen Qiiarz- 
und triil) zersetzten Orthoklaskornchen bestelienden Grnndmasse liegen 
grosse Orthoklaskrjstalleinsprenglinge und zersetzter gebleichter Mag- 
nesiaglimmer, sebr selten Quarzkornereinsprenglinge. 

Graner Sandstein. Graublaues, rimdliches, doppelfanst- 
grosses Stiick. Im Mikroskop: Eckige Quarzkbrner und triib zersetzte 
Feldspathe durch ein calcitisches nnd chloritiscbes Bindemittel verbunden. 

Dolomitiscber Stein m erg el. Braunlich - graues, ziemlich 
grosses, specifisch schweres, gut gerundetes Stiick mit Einschluss eines 
kleinen, runden Fragmentes weissen, sebr kalkreicben Mergels. In 
Kliiften kommt reicblich Eisenkies vor, dessen Zersetzimgsproducte, 
insbesondere Eisenoxydhydrat, das Gestein braimlicli farben. Aiisserdem 
scheint uocb fein vertbeilter Eisenkies im Gestein vorzukommen. Eiue 
ebenfalls von Herrn Dr. Hussak angestellte qualitative chemi^cbe 
Untersuchung ergab viel Eisenoxydul, Kalk und Magnesia. Das Gestein 
braust erst mit lieisser verdiinnter Salzsaure. Im Diinnschliff erscheint 
das Gestein ganz gleichmassig aus winzigen eckigeu Kornchen von 
Dolomit zusammengesetzt, zwischen welchen fein vertheilt Eisenoxyd- 
hydrat-Flocken liegen. Das Gestein gibt unter den Hammerscblagen 
Funken. 

Kalk stein. Unregelmassig gerundete, theils der Hauptform nach 
kugelige, theils langliche, iiber faustgrosse bis iiber kopfgrosse, zuweilen 
sebr vollkommen kugelige Gerblle von im frischen Bruch weissen, 
krystallinen Kalksteinen und weisslich-griinen, dichten Kalksteinen. 
(Inwalder Tithonkalke.) 

Im Aufschluss dariiber liegt weisslicher Mergel, welcher weiter 
oben, der Schichtenstellung entsprechend, unmittelbar im Bachbette 
folgt. Diese sich in der Schlucht haufig wiederholenden Mergel fiihren 
schwarzliche Fucoidenreste. 

Darauf folgt eine beiderseits zum grbssten Theile bewachsene 
Stelle, deren Blossen, ebenso wie die aufgeschlossenen Stellen weiterhiu, 
dieselben Thone, eine Synclinale bildend, wechsellagernd mit Mergeln 
und Sandsteinschiefern erkennen lassen. 

Weiter oben sieht man am rechten Ufer eine Wand aus in sich 
gefalteten grlinen Thonen mit schwarzlichen Thonschichten, welche 
durch die Faltung vielfach zerrissen und in ihrer Machtigkeit verandert 
sind. Im Thone sah ich einen 50 Centimeter langen und 20 Centimeter 
hohen kantigen Block, dessen Breitflachen der Schichtung parallel lagen. 
An dieser Stelle herrscht deutlich anticlinale Schichtenstellung. In deni 
entsprechenden Thone des Siidschenkels kommen gemengt-krystallinische 
Trummer vor. Im Thon liegt eine Conglomeratbank. Nun folgt nach Slid 
fallend lichter Mergel mit Kalkrbhrchen i), dariiber heller Quarzsand, 

Diese Rohrclien sind verhaltnissmassig dickwandig, haben ein sebr enges 
Lumen, sind gebogen oder gerade, in ibrer ganzen Erstreckung 1 Millimeter dick, bis 
70 Millimeter lang, durch den Druck breitgequetscbt und in der Mitte baufig der 
Lange nach eingedruckt. Sie kommen auch, wie spater zu erwahnen , in den grunen 
Sanden, in den Sandsteinen und den Mergeln vor. 
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Sandstein imd gTiiner Sand rnit concretionaren Bldcken, weisser 
Mergel mit Gerdllchen auf den Scliichtflaclien, welcher eine 60 Centi¬ 
meter machtige Conglonieratbank einscldiesst, die nacli oben und unten 
von einer diinnen Sandsteinbank begrenzt wird. Das Conglomerat besteht 
aus fast erbsengrossen Gerbllen schwarzen, blauliclien und weissen 
Quarzes und sehr seltenen braunrotben Trliinmern. Das Bindemittel ist 
Sandstein. Diese Conglomerate sind unter einander sebr ahnlich; sie 
besteben aus verscbiedenfarbigen Quarzen, brausen mit Saure und ent- 
lialten bie und da kleine fiuscbe, als Titbonkalke erkennbare und mebr 
Oder weniger zersetzte Kalksteintrummer, selten Trltmmer eines grtinen, 
dicbten Gesteins, Bryozoen, Scbalenfraginente von Pecten, eine Lucina, 
abnlicb der L. Rouyana d'Orh. und eine Modiola. (Die Fossile in der 
ostlicben Ursprungsscblucbt.) 

Darauf kommt, immer nocb nacb Siiden fallend, Sand mit zerrissenen 
Tbonlagen, welcbe die Scbicbtung zeigen, und Scbotter, welcber die 
Bestandtbeile des Conglomerates entbalt. An Stelle des aus Sandstein 
bestebenden Bindemittels des Conglomerates befindet sicb bier loser 
Sand zwiscben den Gerbllen. (In der ostlicben Ursprungsscblucbt ent¬ 
balt der Scbotter, wie das Conglomerat, Austernfragmente.) 

Ueber dem Sande siebt man licbte, stark clivagirte Steinmergel 
in 10 Centimeter bis 1 Meter macbtigen Scbicbten mit dem sicb wieder 
einstellenden Tbon wecbselnd, welcber, nun eine neuerlicbe Synclinale 
bildend und einige Sandsteinscbicbten einschliessend, auf einer langeren 
Strecke anbalt. 

Unmittelbar vor der Gabelung der Ursprungsscbluchten, wo die 
Fabrstrasse liber die Scblucbt g’^ebt, stellen sicb die unter dem Tbon 
folgenden Mergel senkrecbt und diese Stellung bait aucb in der nun- 
mebr zu verfolgenden ostlicben Ursprungsscbicbt an. Auf den j\lergel 
folgt nocb vor der Gabelung Tbon, grliner Sand, Sandstein und Con¬ 
glomerat, wie im Profile nacbzuseben. Der nacb Suden auf das Con¬ 
glomerat folgende Sandstein entbalt meist mit ibm verwacbsene, ibn 
quer durcbsetzende Stengel aus grbberem, dem Conglomerat abnlicben 
Material. Sie sind aufzufassen als Hoblraumausfullungen des Sand- 
steines, entstanden wabrend der Conglomeratbildung und beweisen die 
jungere Natur des Conglomerates dieser Stelle. In der ostlicben im 
Profile aufgenommenen, ebenso wie in der westlicben Ursprungsscblucbt 
kommt nun eine rasch wecbselnde Folge der bisber erwabnten Ablage- 
rungen mit Vorwalten der grobklastiscben Sedimente, namentlicb des 
grtinen Sandes, welcber bier, ebenso wie der licbte Sand, zablreicbe 
grosse, concretionare Sandsteiukugeln einscbliesst. Dieselben werden zur 
Gewinnung von Scbottermaterial gewonnen und zersprengt. Die con¬ 
cretionare Natur dieser Kugeln gebt namentlicb daraus bervor, dass icb 
eine solcbe Kugel beobacbtete, welcbe aus dem Sande in den Scbotter 
reicbte und im Sande aus Sandstein, im Scbotter aus Conglomerat be- 
stand. Gegen den Ursprung der ostlicben und einer sicb von ibr ab- 
zweigenden kleinen Scblucbt neigen sicb die Scbicbten wieder nacb Nord. 

Ueber die Aufeinanderfolge und die Lagerung der Gesteine gibt 
das der Bacbscblucbt entnommene Profit Aufscbluss. Dasselbe gebt von 
der Miindung der Hauptscblucbt zur ersten Gabelung, von dort durcb 
die westlicbe der die erste Verzweigung bildenden Nebenscblucbten und 

53 



420 Vincenz Hilber. [14] 

die ostliclie Ursprimgssclilucbt dieser letzteren. Als Oberflaclie wiirde 
der Scliluchtboden und zwar horizontal angeuommen. Die Distanzen 
sind nur nach dem Augeninasse geschatzt, die Macbtigkeit scbwacber 
Einlagerungen wurde iibertrieben. Der Massstab ist 1 : bOOO. 

Haiiptschlucbt von Brzyzna. In dieser Scblucbt ist ganz 
dieselbe Wechsellagerung von Thonen, Mergel, griinem 8ande mit con- 
cretionaren Blbcken, Sandstein imd Conglomerat entwickelt, wie in der 
Scblucbt im Siiden von Ropczyze. Das Streicben ist W.-O. Im Tbon 
sab ich aucb bier eine rotbe Eisenquelle entspringen. Die Kalk- 
rblp’cben, welche aus der Ropczycer Scblucbt bescbrieben wurcleu, 
kommen bier sowobl im Mergel, als im Sandstein und im grlinen Sande 
an seiner Grenze gegen den Mergel vor. 

Scblucbt von Gnoynica. Im Thale, an dessen Ausgang die 
Wande aus Loss, weiter gegen das Innere aus dem griinen Lebm 
besteben, tauchen unter dem letzteren in Zagorze beiin Hause Nr. 137 
Tbone und Sandstein hervor, welcbe beide die ganze Erstreckung 
der Scblucbt anbalten. Die Saudsteine entbalten Steinkoblentriiminer 
und auf den Scbicbtflachen Kohlenpartikelcben. In losen Sandstein- 
bldcken land icb Triimmer von Pecten und Ostreen , zusammen mit 
Hieroglypben. Das Streicben ist mit Ausnabme einer localen xlbweicbung 
(WNW.—OSO.) ostwestlich. 

Von erratischen Gesteinen sab icb in der Scblucbt Bldcke und 
kleinere Triimmer von Quarzit, rothem Quarzporpbyr und weissem Granit. 

Zagorzyce. Bei den ersten Hausern dieser Ortscbaft im SO. 
von Ropczyce ist der griine Tbon des mebrfacb ervvabnten Scbicbten- 
systems sichtbar. 

Marines M i o c a n bei 01 i m p 6 w. Das beziiglicbe Vorkommen 
liegt im Westen der Ortscbaft auf der Kobe; es wurde bereits von 
Dr. Uhligi) erwahnt, indem unsere beiden bier zusammengrenzenden 
Aufnabmsgebiete daran betbeiligt sind. Als Erganzung seiner Mittbei- 
lungen ist zu verzeicbnen: Ausser der vorwaltenden Litbotbamnienfacies 
ist aucb.die Bryozoenfacies des Leitbakalkes entwickelt. Ueber beiden, 
deren gegenseitiges Lagerungsverbaltniss icb weder aufgezeicbnet, nocb 
in der Erinnerung bebalten, liegt eine lebmige Ampbisteginenscbicbte 
mit A^nphistegina Hauerina Orh, Im Kalkstein fand icb Pecten latissimus 
Brocc., Pecten Sausalicus eine aus dem Leitbakalk des Sausal- 
gebirges in Steiermark bescbriebene Art, baufig, Ostrea sp.^ grosse un- 
gerippte Art, Bryozoen, grosse Litbotbamnien. Die Kliifte der Kalk- 
steine sind von braunem Lebm (terra rossa) erfiillt. Das Vorkommen 
ist von Loss umgeben und iiberlagert, diircb Steinbriicbe aufgescblossen. 

Marines Miocan zu Gliuik. (Wielopole NW.) Dieses von 
mil* -), wie das eben genannte, bereits erwalmte Vorkommen liegt ausser- 
balb meines Terrains auf dem Gebiete des Blattes Zone 6, Col. XXV, 
bei dem siidlicb von der Stelle, wo auf der Generalstabskarte die 
Bezeichnung Glinik steht, befindlicben Meierbof. Als Name der Localitat 
wurde mir das auf der Karte nicbt verzeicbnete Wort Jadlowiec ge- 
nannt. Der Steinbrucb daselbst scbliesst einen klastiscben Kalkstein 

b Jahrb, R.-A,, 1883, pag. 481. 
b Yerh. R.-A., 1884, pag. 120. 
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init Litbotliaiiiiiienkalk-Baiikeii auk Die Kalksteine eutlialteii: Fecten 
latissimus Brocc., Fecten Haumlicus grosse Litliothaiiinieii (indivi- 
duen bis 10 Millimeter im Diircbmesserj, glaii/end scbwar/e Kolilen- 
trlimmer. 

Eine auffallige Tbatsacbe ist, dass weder diese, nocb die Ubrigeii, 
von Ulilig' angefiibrten Leitbakalke, trotzdem ein Tbeil derselben am 
Gebirg’sabbange liegt, die Fauna unserer westlieben Kalksteine der 
gleicben Zeit fiibren. Wenn aucb die Anzabl der bekannten Orte und 
der gefundenen Exemplare eine zu geringe ist, um das vollstandige 
Feblen der grossen Gasteropoden, der Glypeaster und die alleinige 
Vertretung der dickscbaligen Pelecypoden durcb Fecten latissimus sicber 
bebaupten zu kdnnen, so ist dies docb ebenso wie die Abvvesenbeit der 
Korallenfacies macli den bisberigen Anbaltspunkten in bobem Grade 
wabrscbeinlicb. 

Gyps bei Broniszow und bei Niedzwada. Diese beiden 
Vorkommnisse liegen in der nbrdlicben Umgebung von Glinik, im 
Bereicbe des gleicben Kartenblattes; das erstere wurde bereits von 
Ublig angegeben. 1) Der Aufscbluss desselben bebndet sicb auf dem 
Sudabbange des stidlicb von dem auf der Karte verzeicbneten Meier- 
bofe betindlicben Riickens. Der dilnnscbicbtige, graue, mergelige Gyps 
fallt unter beilautig 15° nacb Norden. Der Gyps von Niedzwada, auf 
der Hbbe im SW. yom Meierbofe, war zur Zeit meines Besucbes nicbt 
aufgescblossen, sondern nur durcb auf den Feldern liegende Trlimmer 
dUnngescbicbteten , grauen, mergeligen Gypses und weissen Alabasters, 
ferner bewacbsene Scblote und Tricbter erkennbar. 

Menilitscbiefer von Zagbrzyce. Aut der zu dieser Ort- 
scbaft gebdrigen Kobe (350 Meter), westnordwestlicb voin Leitbakalk 
von Olimpow ist in dem Nordtbeile der Kuppe gelblicber Scbiefer mit 
Meniliten sicbtbar, welcber rings von Loss umgeben ist. Aucb die 
dstlicb binablaufende Scblucbt entbldsst nur macbtigen Loss. 

G e g e n d u m N o c k o w a. Weiter dstlicb traf icb in den von mir 
passirten Scblucbten nur Ldss, was so gut mit der Karte des dstlicb 
anscbliessenden Gebietes von Rzeszdw ubereinstimmt, dass icb keine 
der Scblucbten von BedziemyM und Dabrowa, welcbe nicbt gut in meine 
Routen einzutbeilen waren, sondern eine eigene Tagestour erfordert 
batten, beging. 

An den Wanden des Wielopolkatbales selbst sab icb nur am 
norddstlicben Ende von Cbecbly an der ndrdlicben Seite Aufscbltisse 
von Sandstein, Mergel und Conglomerat. 

Kartenblatter 5, XXVI, SO. (Lancut), Ostbalfte, 5, XXVII, 
SW. (Przeworsk), 5, XXVII, SO. (Jaroslaw). Aufgenomnien 

im Jallre 1882. 

Umgebung von Lancut, Przeworsk und Jaroslaw. 
Das Tbal des Wislok bildet von Lancut bis Przeworsk, jenes des San 

0 Jahrb, R.-A., 1883, pag. 475. Ulilig scheint einen anderen Steinbrucli beobacbtet 
zu haben, als icli. 



422 Vincenz Hilber. [16] 

bei Jaroslaw die Grenzlinie zwischen der subkarpathischen LbssteiTasse 
iiiid der Ebene. Die Terrasse ist breit, der Loss sehr macbtig und 
die diirchquerenden Thaler sind auf ibrer Ostseite starker gebbsclit, 
als auf der Westseite. Im Dorf Sonina verlaiift der Weg stellenweise 
auf einer die eine Tbalwand begleitenden Terrasse aus karpathiscben 
Flussgescbieben. Die Terrasse stbsst an die Losswand und ibre Scbicbten 
sind als der letzteren angelagert aufzufassen. 

Das eigentlicbe Gebirge betrat icb von den Hausern Floki, zwiscben 
Lancut und Rzeszow, her tiber Budy und den Bei'g’ Malawa. Dort 
ist die Ldssterrasse scbmaler, als weiter bstlicli. Schon bei Budv kommt 
man aus deni Lbssterrain in das Gebiet eines braunlicben Gebanglebms, 
welcber keine Bobrcbenstructur besitzt und feste Gesteinstrlimmer ein- 
scbliesst. 

In der Scblucbt nordlicb von dem den nordlicbsten Theil von 
Wola rafalowska bildenden Meierbof fand icb in der Scblucbt unter 
2U® SSW. fallend mit einander wecbsellagerude Scbicbten von biero- 
glypbenfiibrendem Sandstein und Tbon mit Trtlmmern einer 5 Milli¬ 
meter dicken Scbalen-Wabenscbicbt, ganz almlicb der friiber von 
Kopalina bescbriebenen. Die gauze Dicke wird von einer einzigen 
Lage eingenommen, die Prismen steben nicbt senkrecbt zur Ober- 
flacbe; letztere ist glatt. 

Zu Honie, im Bereicbe des Blattes 6, XXVI, XO. fand icb 
dieselben Scbicbten in einer nacb SW. gerichteten Xeigung von 
liber 80®. 

Bei Handzldwka steben Sandsteine und Tbone auf den Hobeu und 
Abbangen an. Dort fand icb im Tbon ein kleines Gerblle aus Sti'am- 
berger Kalk und sab im Bacbbette grosse, ebenfalls bocbst wabrscbein- 
licb aus diesem Tbon stammende eben solcbe Gerblle. 

Von bier bis Jaroslaw treten in dem von mir aufgenommenen 
Gebiete der Kartenzone 5 karpatbiscbe Gesteine nicbt mebr aus der 
Lbssablagerung beraus. 

II. Stratigraphie. 

A. Neocom. 

1. Tbon. Er bildet das macbtigste Glied der ganzen Gruppe, 
zeigt meist nur beim Wechsel verscbieden gefarbter Lagen und an den 
Flacben der Berllbrung mit anderen Gesteinen Scbicbtung, und ist von 
blauer, griiner oder scbwarzer Farbe. Die einzelnen verscbieden 
gefarbten Lagen zeigen baufig durcb die Gebirgsbildung bedingte Ver- 
anderungen der Maclitigkeit und Zerreissungen. Nicbt selten brecben 

’aus dem Tbone eisenbaltige Quellen hervor. 
Haubg sind im Tbone fremde Gesteinstrlimmer eingescblossen. 

Es sind zum Tbeile grosse flache Trummer, deren breite Flacben den 
Scbicbtflacben gleichlaufen, zum Tbeile kugelige, Kopfgrbsse erreicbeude 
Gerblle und langliche, Gescbieben ahnlicbe Triimmer. Am bautigsten 
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imd raeist kugelig; seltener in grossen dicken Flatten, kommt t i t li o- 
nischer Kalkstein vor, petrogTaphisch ahnlicli den Klippenkalk- 
steinen von Stramberg imd Inwald nnd den in den Ropiankascliicliten 
von Przemysl eingeschlossenen tbssilfiilirenden Kngeln. Die Literatiir 
des letzteren Vorkoinmens babe icb bereits in dem vorlantigen P>ericbte 
angefillirt.Ansserdem fanden sicli im Tlione grauer dolomi- 
tischer Steinmergel, grobkbrniger Qnarzgli mm e rdior it, 
dunkelgrauer D r a n i t p h o r p h y r, graiier S a n d s t e i n.2) 

Aehnlicbe Yorkommen von Trlimmern fremder imd in der X a h e 
nicht anstebend bekannter Gesteine sind in der karpatbi- 
scben nnd in der alpinen „Flyscb“-Zone seit langer Zeit bekannt, als 
exotiscbe Blbcke bezeicbnet und als von ratbselbafter Herkunft be- 
trachtet wordeu. 

Titbonkalkkugeln sind in den Ropiankascbicbten von Przemysl zuerst 
von Xiedzwiedzki, spater von Paul und Tietze, und zwar in 
schiefrigem Sandstein, Schiefer, Mergel, von mir in Tbon, in Eocanconglo- 
merat ? (P a u 1) und Diluviallebm beobacbtet worden.^) Xiedzwiedzki’s 
Erklarung derselben als E^fergerblle, gebildet zur Xeocomzeit, scbeint 
die ricbtige, wenn aucb der von ibm gegebenen Bezugnabme auf den 
oberflacblichen Lebm nicbt beigepflichtet werden kann. Seine An- 
nabme eiiler verborgenen Klippe wird, wie er selbst anftibrt, durch 
das abnorme Streichen der Scbicbten gesttitzt; letzteres durcb erstere 
erklart. 

Derartige Titlionkalke werden aucb mebrfacb aus eocanen Scbicbten 
der Karpatben angegeben, aus welcben die eigeutlicben, zum Tbeil aus 
altkrystallinen Gesteinen bestebenden exotiscben Blbcke stammen. 

Eine benlerkenswerthe Eigentbiimlicbkeit der Scbicbten des von 
mir aufgenommenen Karpatbentbeiles ist das Zusammenvorkommen alt- 
krystalliner und titboniscber Trtlmmer in den, wie sicb zeigen wird, 
nicbt tertiaren Scbicbten. 

An mebreren Stellen fand icb die Tlione triimmerfrei, zu Hand- 
zlowka und im Graben von Zawada nur die Kalktrllmmer, lediglicb in 
der Scblucbt im Suden von Ropczvce aucb die altkrvstalliniscben 
Triimmer. U b 1 i g erwabnt den Fund faust- bis kopfgrosser gerun- 
deter Gescbiebe eines dunklen, krystalliniscben Gesteins aus Thonen 
der Ropiankascbicbten von Globikowa, Debica S. 

N i e d z w i e d z k i D fand in den unteren Kreidescbicbten von 
Garbatki Brocken von Steinkohle, in den Sandsteinen der gleicben 
Scbicbten kleine Gerblle von Jurakalk, im zugebbrigen Scbiefertbon ein 
balb gerundetes Stlick eines Biotit-Glimmerscbiefers mit einer Quarzaus- 
scbeidung, fernerim Wasserrisse des westlichen Armes des Bacbes 
von Przebieczany in Scbiefertbon zablreicbe grbssere und kleinere Roll- 
stiicke von licbtem Kalkstein, aus welcbem Tlione aucb nocb die in 

b Verb. R.-A, 1884, pag. 121. 
Naliere Beschreibung dieser Gesteine pag, 11 dieser Abhandlung. 
Citate yerb. R.-A, 1884, pag. 121. Unter soU es statt 1876 beissen 1877. 
Jabrb. R.-A., 1883, pag. 448 und 491. 
Beitrag z. Kenntn. d. Salzform. v. Wieliczka u. Bocbnia, I, 1883, pag. 13. 

b Ebenda I, pag. 40. 
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der Bachrinne zerstreuten grosseren Bldcke von Kalkstein, Granit und 
Gneis^s herstammen dlirften. Spater erkannte derselbe das cretacische 
Alter dieses Thones.^) 

In ahiiliclier Weise, vvie die Kalksteiutriimmer, ftir die vormalige 
Existenz freier Juraklippen, sprectien diese Gesteinsfragmente fiir das 
einstige Vorliandensein imbedeckter altkrystallinischer Massen. Nabmen 
dock Paul imd Tietze^), ahnlicli wie Studer und Kaufmann 
fiir die Schweizer Alpen, einen nocli zur Miocanzeit am Aussenrande 
der Karpatlien vorbandenen Wall alter Gesteine an. Geringere Scbwierig- 
keiten, als dieser Meinung, stellen sicb der blossen Voraussetzung einer 
nabe gelegenen Ursprungsstelle der erwabnten Fremdlinge, ibre Weiter- 
walzung durcb die LIferstrdmungen und Einbettung in die Sediniente 
entgegen. Diese Erklarung der merkwurdigen Erscbeinung der exoti- 
seben Bldcke, welcbe vielleicbt aucb schon von anderer Seite versucbt 
worden ist, ware dureb genauen petrograpbiscben Vergleicb der Bldcke 
und der grobklastiscben Sediinente jeder Stelle des Blockvorkommens, 
so wie anstebender Gesteine zu priifen. Das Vorkommen der Bldcke 
im Tbon besitzt Analogic mit jenen kiystalliner Triimmer in der 
Steinkoble. 

2. Mer gel. Weisslich, gescbicbtet, mit schwarzlicben, verzweigten 
Fucoiden, Steinkohlentriimmern, Schwefelkies- und G^’pskiystallcben 
und stellenweise, namentlicb wo nabe im Scbicbtensystem Couglomerat 
auftritt, zablreicben Quarzgerdllcben auf den Scbicbtflacben. Sie treten 
in vielfacber Wiederbolung im ganzen Scbicbtensysteme aut. An einer 
Stelle der Scblucbt im Siiden von Ropczyce fanden sicb belle Stein- 
mergel im Tbon. 

3. Sandstein. Vielfacb treten mit den Tbonen und Mergeln feine 
und grobe Sandsteine und Sandsteinscbiefer auf. Sie baben baufig 
Koblenpartikelcben auf den Scbicbtflacben. Sandstein begleitet aucb 
beidseitig Conglomeratbanke. Die Sandsteine entbalten stellenweise 
nicbt naber bestimmte Triimmer von Pecten und Ostrea und, docb nicbt 
mit diesen zusammen, die gleicben Kalkrdbrcben, wie der Tbon. E'eber 
die Hieroglypben der Sandsteine babe icb micb bereits ziemlicb aus- 
fiibrlicb in dem Bericbte der Verbandlungen 1884, pag. 122, ausge- 
sprocben. 

4. C 0 n g 10 m e r a t. Es bestebt aus meist nur gegen erbsengrossen 
Gerollen von scbwarzem, blaulicbem und weissem Quarz, Titbonkalkstein 
und seltenen braunrotben Triimmercben, zwiscbeu dem Gerolle befindet 
sicb Sandsteinmasse. Die Conglomerate sind zuweilen auf beiden Seiten 
gegen die Tbon- und Mergelscbicbten von Sandsteinbanken begleitet, 
was fiir den continuirlicben Absatz (allmalige Vergrbberung und Ver- 
feinerung des Sedimentes) spricbt. In gleicher Art beweisend fiir den 
engen Verband der Conglomerate mit den Mergeln sind die oben er¬ 
wabnten Gerolle auf der Scbicbttlacbe der Mergel, indem sie das baldige 

b II, pag. 129. 
Jahrb. R.-A., 1879, pag. 291. 
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Aiiftreten cles Conglomerates anzeigen. An einer Stelle iiinimt dieses 
Congloinerat, oben und nnten von Tlion eingescldossen, an der Zu- 
sammensetzimg einer aiifgescblossenen Anticlinale Tbeil. Em Tlieil der 
Conglomerate nnterscbeidet sicli diircb Vorwalten der Sandsteinzwiscben- 
masse imd entlialt folgende Fossilreste: Lucina sp.^ sehr abnlicb der 
neocomen Lucina Bouyana cVOrh, eine Modiola, Pectentrlimmer, Ostreen, 
einen nnbestimmten Zweiscbaler, Bryozoen, Alles dnrcli die Kalktheile 
erhalten. 

Alls dem Conglomerate von Stasi(iwka (Debica 80.) bat bereits 
FoetterleO Vorkommen grosser Steinkoblenblocke angegeben. Icb 
erliielt bei meiner dortigen Anwesenbeit ebenfalls Xachricht von einem 
neiierdings aufgefundenen, bereits abgebaiit gewesenen Koblenblocke. 

5. 8 c h 011 e r. Er enthalt die Bestandtbeile des Conglomerates in 
unverbimdenem Ziistande. Die 8telle der 8andsteinz\visclienmasse ver- 
tritt loser 8and. Der 8cbotter tritt zwiscben 8andlagern aiif. 

6. Grliner 8and. Derselbe entlialt rnndlicbe Bldcke von grilnem 
8andstein. Die Oberflaclie derselben ist nicht gesclieiiert, die einzelnen 
8andkdrner ragen aiif der Oberflaclie vor. Es sind Concretionen. Icb 
beobaclitete in der 8cliliiclit ini 8iiden von Ropczyce einen derartigen 
Block im ungescbicliteten 8ande, welclier mit der Breitseite der (ge- 
neigten) 8cliiclitflacbe der 8andsteine im Liegenden des 8andes iind der 
Mergel im Hangenden parallel lag imd an der Oberseite in einer ebenen 
Flaclie mit einer flaclien, nocb von 8and iiberdeckten Mergel- 
scliolle von etwas kleinerem Diircbmesser als jenen des 8andsteinblockes 
verwacbsen war. Zii erklaren scbeint mir dieses Vorkommen so, dass 
sicb die Concretionsbildiing aiis dem 8and in den Hangendmergel 
erstreckte mid die an die 8andsteinconcretion angewacbsene Mergel- 
scliolle spater von dem Hangendmergel, walirscbeinlicb bei der 
8cliicbtendislocation, gelbst iind der 8and in den Zwisclienraiim gepresst 
wiirde. 

In dem grltnen 8ande land icb dieselben Kalkrblirclien wie im 
Thone und dem 8andstein. 

7. W e i s s 1 i c li e r 8 a n d. Bestelit aiis vorwiegenden riinden 
Trummern milchweisser und glasbeller Qiiarze, seltener rotlien, gelb- 
lichen, grlinen und scliwarzen Quarzkdrnern und Kaliglimmerfragmenten. 
Der 8cblemmruckstand entlialt keine 8pur von Organismen. Derselbe 
zeigt in sick keine 8pur von 8cliiclitung, welch’ letztere durcli Zwiscben- 
lagen braunen Thones stellenweise erkennbar wird. An diesen, sowie 
auch an den durcli abweichende Farbung liervortretenden 8cbicliten 
des frliher besprocbenen Thones sieht man, dass die Gebirgsbildung 
stellenweise betrachtliche Verschiebungen innerhalb dieser Gesteine zur 
Folge hatte, wahrend die librigen angeflihrten, fester zusammenhangenden 
8chichten regelmassig gefaltet warden. 

Auch in diesen 8anden kommen coucretionare Kugeln vor, welche 
aus dem gleichen Material wie ihre Umgebung gestehen. Fiir die Natur 

b Jahrb. R.-A., 1865, pag. 159 und 250. 

Jabrbucli der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 2. Heft. (V. Hilber.) 54 
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dieser Kugeln lelirreicli war die erwalmte Beobaelitimg, dass eine aus 
Sand in Schotter reicliende Kugel, soweit sie iin Sande lag, aus Sand- 
stein, soweit im Schotter, aus Conglomerat bestand. Die unverruckte 
Grenze scheint darauf hinzuweisen, dass diese Concretion erst nacb der 
Gebirgsaufricbtung entstand. 

Der Sand wird im binteren Tbeil der Ropczycer Scblucbt von 
zablreichen sicb kreuzenden Sandsteinplatten durcbzogen, welcbe otFenbar 
dtirch ein auf Sprungen eingedrungenes Bindemittel erzeugt warden. 

Fiir die pausenlose Aufeinanderfolge der genannten Scbicbten 
und ihre Zusammengebbrigkeit sprecben die concordante Lagerung, 
die yielfacbe Wecbsellagerung der gleicben Gesteine, die Einscbiebung 
yon Sandstein zwiscben Conglomerat und Tbon als Beweis allmaliger 
Absatzyerfeinerung, das Auftreten des namlicben Fossils (Kalkrobren der 
gleicben Gestalt, BescbafFenbeit und derselben Grbssenyerbaltnisse) im 
Tbone, Mergel, griiuen Sande und Sandstein. 

Das Alter dieses Scbicbtensystems kann aus Lagerungsbeziebungen 
im untersucbten Gebiete nicbt erscblossen wordeu, da altersnabe 
Scbicbten in demselbeu nicbt yorkommen. 

Der Faciesyergleicb mit andereu karpatbiscben Ablagerungen 
weist auf die Ropiankascbicbten der Gegend yon Przemysl bin. Aucb 
das dortige Scbicbtensystem bestebt aus Tbonen mit fremden Kalkstein- 
bldcken, weisslicben „Fucoiden‘^ fiibreuden Mergeln, Sandsteinen mit 
yerzweigten Hieroglypben C, licbten Sauden-), Conglomerat. Die Schotter, 
grlinen Sande und Einscblilsse altkrystalliner Gesteine sind dort nicbt 
bekannt. 

Die genannten Anbaltspunkte fiibren aucb fiir den in dieser Arbeit 
bebandelten Karpatbeutbeil zum Yerlassen der alteren, auf den bisberigen 
Kartell zum Ausdruck gebracbten Auffassung, nacb yrelcber die Rand- 
tbeile des Gebira’es yon Wieliczka bis Przemysl dem Alttertiar ange- 
libren. Fiir yerscbiedene Punkte dieses Streifens hat sicb diese Deutung 
als unbaltbar erwiesen. L^blig^) bat die Hauptmasse der yormiocanen 
Scbicbten in dem siidlicb an mein Gebiet angrenzenden Tbeile als 
Ropianka-Scbicbten ausgescbieden. Derselbe bat ferner das Conglomerat 
yon Checbly bei Ropczyce als den Ropiankascbicbten angelibrig erkannt. 
Xiedz wie dz ki C bat eiueii grossen Tbeil der bisber als eociin be- 
tracbteten Karpatbenscbicbten bei Wieliczka als neocom gedeutet. 
Tietze®) bat allerdings die karpatbiscben Scbicbten im OSO. yon 
Rzeszbw als wabrscbeinlicb alttertiar betracbtet und auf der Karte, wo 
eine Entscbeidung noting war, ausgescbieden; jedocb weist er auf 
die damals zu erwartende Scbilderuug des siidlicb angrenzenden Gebietes 
bin, dessen altere Ablagerungen sicb als untercretaciscb erwiesen baben. 
Icb fiige bei, dass die Facies der beziiglicben um Maria Magdalena 
auftretenden Bildungen mit jenen des Xeocoms in den yon mir aufge- 

b Sehr sclion imd liaufig am recliten San-Ufer au der Fiilire zwischeu Krasiczyu 
uud KomdiLiki. 

2) Am Ursprimge der Sclilnclit im Osteu von Kruliel malv. 
b Jahrb. R.-A., 1833, pag. 452. 
b Ibid., pag. 448 
b Beitrag Salzform., I, 1883, pag. 5—23. 
b Jahrb. R.-A., 1883, pag. 282. 
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nommenen, westlicli iind ostlicli davou gelegenen Gebieten uberein- 
stimmt. 

Das Streichen der karpatliisclien Scbicliten ist in den l)etracb- 
teten Gebieten yorwaltend westbstlicli init Abweichimgen nacli NW. 
und NO. 

6. Oiigocan. 

Der g’elblicbe Scbiefer mit Menilit bei Zag’orzyce wurde als 
oligocaner Menilitscliiefer betracbtet. 

C. IVliocan. 

Die Litbotbamnienkalksteine, Ampbisteginenscliicbten und Gypse 
wurden in der Localbescbreibung (pag. 14) in mnnittelbarer Aufein- 
anderfolge abgeliandelt, wesbalb icb eine zusammenfassende \Yieder- 
holung ftlr iiberfltissig lialte. 

D. Quartar. 

B e r g 1 e h m. Es ist dies bier ein in friscliem Zustande grlinlicber, in 
zersetztem gelber, liautig gescbicliteter, selten mit Sand weclisellagernder 
Lebin, welcber Kalkconcretionen imd massenbaft eingescblossene, ibn 
senkrecbt durcbsetzende Braimeisensteinrbliren entbalt. Er liegt horizontal 
auf den gefalteten Karpatbengesteinen. Sein Scbleinmriickstand entbalt 
runde verscbiedenfarbige Sandkbrner, Sandsteintriimmercben und kleine 
Brauneisensteinconcretionen, keine Organismen. Auf der Kobe gegen- 
iiber dem Ropczycer Pfarrbaus tritt aus diesein Lebm eine scbwacbe 
Salzquelle aus. 

Bezuglicb der Entstebung dieses Gebildes zeigte sicb, dass er ein 
umgelagertes Yerwitterungsproduct darstelle, beztiglicb des Alters, 
dass es postmiocan (die Miocanscbicbten sind nocb gefaltet, der Berg- 
lebm ist borizontal) alter als das Glacialdiluvium (die erratiscben 
Trlimmer liegen darliber) sei. Auf das Yerbaltniss von Loss und Berg- 
lebm nimmt die Beobacbtung Bezug, dass liber dem Berglebm karpa- 
tbiscber Flussscbotter, liber diesem erst der Loss folgt. Es beweist dies, 
zum mindesten ftir die bezllglicbe Stelle, eine zeitlicbe Trennung der 
beiden Lebmabsatze. 0 

Glacialbildungen. Durcb nordiscbe Blocke und Gescbiebe 
(deren Gesteine bei Besprecbung ibres Yorkommens abgebandelt wurden) 
ist das Yordringen des nordiseben Eisens liber den Karpatbenrand binaus 
ftlr das bier besprocbene Gebiet sicbergestellt. Ublig bat in dem 
sildlicb anstossenden Gebiete die Slldgrenze der Gletscber festgestellt. 

Flussscbotter. Der auf pag. 8 gegebenen Scbilderung dieses 
zwiscben Berglebm und Loss eingelagerten Yorkommens babe icb nicbts 
beizufugen. 

Loss. Er tritt ausser in einzelnen kleinen, sowobl auf den 
Hoben, als in den Scblucbten des Gebirges liegenden Tbeilen in 

b Naheres pag. 7—8. 
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einem langgestreckten von Debica an bis iiber Jarosiaw liinans sicb in 
znsammenbangender Weise fortziehenden Terrasse anf, welche duvcli 
Qnerscblnchten zerschlitzt nnd deshalb nur bei weiterem Ueberblick als 
solcbe erkennbar ist. 

Mit dem Begriif der Ldssterrassen ist in nenerer Zeit von melireren 
Forsebern die Vorstellung verbimden worden, dass der ursprungliclie 
Absatz in Terrassenform geschehen sei, was ja fllr die Mebrzabl der 
Terrassen liberhanpt niebt der Fall ist. Icb kenne keine aus Loss bestebende 
Terrasse, gegen deren Entstebiing dnrcli Erosion fliessenden Wassers 
eine Einwendimg erboben werden konnte. Die in Rede stebende Bildiing 
dieser Art ist langs ibres Nordrandes von Tbalern begrenzt, welcbe 
dnreb die dentlicbe Rinne zwiseben der Terrasse nnd dem Wellenlande 
der Tiefebene weiter iin Norden den Abfall der Terrasse bilden, soinit 
diese selbst erzeugen belfen. 

Als sicber, vielleicbt viel, zn tief gegriffene Minimalangabe der 
grdssten Leissmaebtigkeit in den besproebenen Gegenden babe icb 
5U Meter gewonnen. 

J il n g e r e F1 n s s b i 1 d n n g e n. Als solcbe sind den bentigen Tbal- 
boden nabe Sebotter-, Sand- nnd Lebmabsatze am Rande nnd in den 
Scblncbten der Karpatben zn nennen. Ein eigentblimlicbes Protil dieser 
Ablagerungen wiirde anf pag. 4 erdrtert. 



Die alten Gletscher der Enns und Steyr. 

Von Dr. August Bohm. 

Mit zwei Tafeln (Nr. VIII—IX). 

Vorbemerkungen, 

Die nacbfolgenden Blatter behandeln die Ergebnisse von Unter- 
suchungen, welcbe in den Sommermonaten der beiden letztverflossenen 
Jabre Uber die eiszeitlicbe Gletscberentfaltimg in den Thalgebieten der 
Enns nnd Steyr gepflogen warden. 

Die zurtlckgebliebenen Reste, welcbe eine Reconstruction jener 
einstmaligen Verlialtnisse ermoglichen, sind in nur geringer Zabl vor- 
banden und dabei liber ein sehr weites Feld zerstreiit, so dass ibre 
Verfolgung einer ungetlieilten Aufmerksamkeit bedarf und die Tbatig- 
keit des Forscbers vollauf in Ansprucb nimmt. Wer sicb in welcbem 
Gebiete immer mit glacialgeologiscben Fragen eingebend bescbaftigt, 
der findet nicbt die Zeit, in gleicber Weise aucb den tektoniscben und 
stratigrapbiscben Aufbau des Gebirges zu studiren, und andererseits 
wil’d der geologiscbe Topograph einer Gegend zwar bin und wieder 
Anzeicben einer einstigen Gletscberwirkung erkennen, aber aus solcben 
zufallig getroffenen localen Sticbproben keinen umfassenden Ueberblick 
des Pbanomens in seinen weiten Ztigen und in seinen Bezieliungen zu 
anderweitigen Entwicklungsvorgangeu zu gewinnen im Stande sein. 

Das Diluvium war bis vor Kurzem das Stiefkind uuter den geolo- 
gisclien Formationen, Niemand wollte mit seinen Gebilden sicb befassen, 
Niemand kam gerne mit ibm in nabere Berltbrung, und der Aufnabms- 
geologe beliandelte es zumeist mit stillschweigender Veracbtung, und 
scbatzte es fur etwas, das gar nicbt viel besser sei als Gebangscliutt, 
Sand, Scblamm und abnlicbe unangenebme Dinge, welcbe die aller- 
sclionsten Aufscblusse verdecken. In fruberen Tagen, als die Alpen- 
geologie nocb nicbt auf jener boben Stufe stand, wie beute, zur Zeit 
der unbestrittenen Hegemonie des Alpenkalkes in dem Verbande 
der mesozoiscben Formationen, da lag die Sacbe etwas anders, da 
konnte man eber Musse finden, die Ablagerungen und Vorgange der 

Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 55 



430 August Bohm, [2] 

jiingsten Perioden zu beacliteii. Ah jeclocli der Verfall jenes strati- 
gTapliischen Monstriims begann, imd es gait, in das bisberige Chaos der 
alpinen Sedimente Klarlieit und Ordnung zn bringen, da wandte sicli 
der Wetteifer einer ganzen Scbaar ausgezeicbneter Manner der Losnng 
dieser scbwierigen aber scbonen Aufgabe zu, welche jedem Einzelnen 
liberreichlicben Stoff zur Beobachtimg und eine wabre Ftille der ver- 
scbiedenartigsten Anregungen darbot. Dank der seltenen Tticbtigkeit 
der Forscber und dem unablassigen Fleisse, init welcbem die Erreicbung 
jenes Ziels angestrebt wurde, bat man sicb demselben nunmebr scbon 
so sell!’ genabert und so bedeutende Erfolge in der einen Ricbtung 
erzielt, dass beute eine Vernacblassigung der jiingeren Gebilde mit 
einem relativen Riickscbritt in deren Erkenntniss verbunden ware, 
welcber nicht nur keineswegs durcb zwingende Notbwendigkeit yeran- 
lasst wil’d, sondern den zu yerbliteu das Wiinscbenswertbe eines mog- 
licbst allgemeinen Vorwartsscbreitens der Wissenscbaft geradezu erfordert. 

Es wil’d deswegen gegenwartig niclit mebr als ein undankbares 
Oder gar unniitzes Beginnen bezeicbnet werden kbnnen, wenn man mit- 
unter aucb die Ereignisse und Ueberreste der Quartarperiode eines 
Streifblickes wlirdigt, und, da sicb dies mit der Behandlung geologiscber 
Fragen anderer Natur nicbt gut vereinen lasst, eininal aiicli auf die- 
selben das Hauptaugenmerk wirft, und sie nacbber in einer selbststan- 
digen Publication behandelt. Es wacbst denn aucb von Jabr zu Jabr 
das Interesse, welches den Yorgangen der jiingsten geologiscben Yer- 
gangenheit unseres Erdballs entgegen gebracbt wird, und gleichzeitig 
mebrt sicb aucb die Zabl Derjenigen, welcbe sicb mit einscblagigen 
Untersucbungeu befassen. Die Resultate dieser Bemitbungen liegen in 
einer Reibe monograpbiscber Abbandlungen und Schriften vor, und die 
katastropbenartigen Diluvialflutben der alteren Scbule sind bereits ebenso 
der Yergessenbeit anbeimgefallen, wie der „Alpenkalk“, dessen Scbicksal 
sie mit vollstem Recbte tbeilen. 

Flir die Anregung speciell zu der folgenden Arbeit bin icb meinein 
Freunde Dr. Albrecht Penck in Mlincben verbunden, dessen scbones 
Werk liber die Yergletscbernng der Deutscben Alpen zuerst deiiYbinscb 
in mil’ erregte, eine Fortsetzung dieser Studien aucb filr die nocb feb- 
lenden Tbeile unserer beimiscben Nordalpen in DurcbfLlbrung zu nebmen. 
Alsbald jedocb fand icb micb veranlasst, meinen Plan enger zu be- 
grenzen und das Arbeitsfeld raumlicb auf die Thaler der Enns und 
Steyr zu bescbranken. Im Salzkaininergiite werden ja, wie bekannt, 
scbon seit Langein von einem so altbewabrten Glacialisten, wie Professor 
Simony, die eingebendsten Detailuntersucbungen gepflogen, und aucb 
der Salzacbgletscber ist, wie icb in Erfabrung bracbte, bereits frilber 
mit Bescblag belegt worden. Ausserdem aber batten micb aucb innere 
Grtinde zu dieser Einscbrankung gezwungen, denn icb batte von vorne- 

' herein nicbt die Abnung, dass die Glacialforscbung in den Alpen je 
weiter nacb Osten einen um so viel grbsseren Zeitaufwand in Anspriicb 
nebme, als dies tbatsacblicb der Fall. 

Iiidein icb biermit an die Tage der Arbeit im Gebirge selbst 
erinnert werde, gedenke icb aucb gerne der I nterstiltzung, welcbe mir 
die vorzllglicbe Specialkarte des k. k. M i 1 i t a r - G e o g r a p b i s c b e n 
Institutes durcb Ermoglicbung einer genauen und rascben Orientirimg 
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ini Tliale sowolil, als auclj auf cinsainen Bcrgpfadcn gewillirte. Minder 
])ekannt als dieses jedeni Geologen in iinseren Alpen geradezu unent- 
belirliclie und unscliatzbare Kartenwerk ist die „Karte der Ostalpen in 
neim Blattern“ von L. Ravenstein, bearbeitet iinter Mitwirknng des 
Deiitscben und Oesterreichisclien Alpenvereins, welche in kleinerem 
Massstabe (1:250.000) einen ganz vortreffliclien Ueberblick des Boden- 
reliefs weiterer Bezirke gestattet, und auf welche aufmerksam gemacbt 
zu werden, vielleicbt gerade an dieser Stelle mancberseits mitFreuden 
begrtlsst werden mdchte. Icli selbst komme gewissermassen einer 
Scbuld des Dankes nacli, wenn ich auf das besagte kartograpbische 
AYerk verweise, denn ich habe demselben manche Belehrung liber die 
oroplastische Configuration meines Gebietes init Leichtigkeit entnommen, 
welche aus grbsseren Karten nur auf umstandliche Weise gewonnen 
werden konnte. 

Die Hohenangaben , welche im Verlaufe dieser Schrift zur Mit- 
theilung gelangen, sind theils in der Specialkarte (1:75.000) oder in 
den Originalaufnahmen zu derselben (1 : 25.000) enthalten und bezie- 
hungsweise init „Sp.-K.“ und „0.-A.“ bezeichnet, oder aber sie sind 
das Ergebniss eigener Messungen^ in welchem Falle denselben keine 
weitere Beinerkung beigefugt wurde. Da die Angaben liber die Hdhe 
der erratischen Vorkommnisse und die Machtigkeit der Schotterterrassen 
u. dgl. mbglichste Genauigkeit erfordern, bei den gewbhnlichen Aneroid- 
Messungen, wie sie unter deh Alpentouristen Mode sind, Fehler bis zu 
100 und 200 Meter jedocli nicht zu den Seltenheiten gehoren, und 
Differenzen von 50 Meter und darllber vbllig unvermeidlich sind , so 
wurden die Messungen unter Beobachtung der strengsten Vorsichts- 
inassregeln getroffen, und stets die correspondirenden Ablesungen einer 
unteren Station bei Berechnung derselben berilcksichtigt. Zur Verwen- 
dung kamen hiebei zwei Pracisions-AneroTde von C a sella in London 
(Xr. 4613 und 4614) und ein Aneroid von Xaudet in Paris; die 
gleichzeitigen Bestiinmungen der Lufttemperatur erfolgten niittels 
Schleaderthermometer von L. Kappeller in Wien. Wer sich des 
Xaheren liber den Vorgang beiin exacten barometrischen Hdhenmessen 
iiiteressirt, dem empfehle ich die „Praktische Anleitung zum Hohen- 
messen mit Quecksilber-Baronietern und init Aneroiden“ von Major 
Heinrich Hartl, MHeii, II. Aufl., 1884. 

Da sich manche Ortsnamen in den Alpen in verschiedenen Ge- 
genden wiederholen, so sei es gestattet, auf einige derartige Beispiele 
zu verweisen, welche mit Bezug auf die nachfolgeuden Untersuchuiigen 
leicht zu Verwechslungen Anlass gebeii kbmiten. Das Salzathal 
nbrdlich vom Hochschwab, welches bei Gross-Reifiing, und der gleich- 
namige Fluss, welcher vom Todten Gebirge kommend unterhalb Grob- 
ming in die Enns mllndet, sind untereinander und von dem S a 1 z a c h- 
thal im Salzburgischen wohl zu unterscheiden: desgleichen das 
Paltenthal in Steiermark von dem Paltenbach nachst Molln in 
Oberosterreich. Der Dorfnanie Altenmarkt findet sich im Ennsthal 
das eine Mai oberhalb Radstadt, das andere Mai unterhalb Hieflau. 
Eine Rams an gibt es bei Berchtesgaden, eine andere bei Schladming 
in Obersteiermark und eine minder bekannte in der Nahe von Molln. Die 
Bezeichnung M i 11 e r b e r g wiederholt sich bei Grobming und bei Liezen. 

55=*= 
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Einer schonen, allgemein geUbten Gepflogenbeit nacbzukommeii, 
drangt es niinmehr aiich mich, alien jenen Herren meinen besten Dank 
auszusprechen, welche mich in irgenclwelcliev Weise bei clieser Arbeit 
imterstiitzten; vor Allem Herrn Oberbergratli v. Mojsisovics, cler 
mir zn wiederliolten Malen mit woblmeinenden Rathscblagen zur Seite 
stand, ferner Herrn Major Hartl im k. k. Militar-Geographiscben 
Institut, welcher die Frenndlicbkeit liatte, die Temperatnr-Coefficienten 
meiner Aneroi'de zn ermitteln nnd dieselben walirend der Wintermonate 
einer genauen Controle ilires Ganges zn nnterzieben; endlicb den 
Herren B a cbm ay r in Wildalpen, Bernhofer in Gstatterboden, 
Stationsvorstand Rnnd in Scbladming, Postraeister Rnssmann in 
Molln nnd Apotbeker Zeller in Windiscbgarsten, welche jeweils die 
correspondirenden Ablesnngen an den Instrnmenten vornalimen. 

I. Capitel. 

Orographische Orientirung und Uebersicht der bisherigen Nachricbten 
liber Glacialspuren im Gebiete der Nordalpen ostlich von der Salzach. 

Der Grauwackenthalzug. — Eutwasserung des Gebirges. — Parallele zwiscben Euns- 
imd Innthal. — Simony uud v. Morlot, Vorkampfer glacialgeologiscber Forschung 
in den Oestlicben Alpen. — Weitere Nacliricliten iiber Glacialerscheinungen dortselbst 
von Ebrlich, Czjzek, Stur, Suess, v, Mojsisovics, Hauenschild u. A. — 
Ueberfliessen des Ennsgletscliers iiber die niederen Quersattel der Kalkalpen zuerst 
von V. Mojsisovics erkaunt. — Eine Liicke in der glacialgeologiscben Literatur 

der Alpen. — Zweck der vorliegenden Arbeit. 

Ein langer Tlialzng sclieidet im Osten des Rheins die nordliclie 
Kalkzone von der krystallinischen Centralkette der Alpen. In seiner 
Anlage bedingt durcb das Anftreten eines sclimalen fortlaufenden 
Bandes weiclier Granwackengesteine, welches den Innenrand der 
mesozoischen Bildnngen begleitet, spielt derselbe eine wichtige Rolle 
bei der Entwasseriing des Gebirges, denn er bildet einen natilrlichen 
Samnielcanal fiir alle slid warts von ihm entspringenden Gewasser. 
Walirend das nbrdlich vorgelagerte Kalkgebirge seine Abfliisse zinneist 
dnrcb knrze Qnertbaler direct nach Norden entsendet, ist kein Wasser, 
welches von den schneeigen Gefilden der Hocbalpen herabkommt, im 
Stande, das Gebirge mit Beibebaltnng der. urspriinglicben Richtnng 
anf dem klirzesten Wege zn verlassen; sie alle werden der Reilie nach 
von der erwalmten Thalfnrche aufgenommen, welche das Gebirge ohne 
Unterbrechimg der Lange nach durchzieht. 

Diese ansgezeichnete Tiefenlinie tritt uns jedoch keineswegs in 
ihrer ganzen Erstreckung als eine hydrographische Einheit entgegen, 
sondern sie zerfiillt im Gegentheil in mehrere Abscbnitte, deren jeder 
fiir sich ein vortretflicb charakterisirtes hydrograpbisches Individnnm 
bildet. An drei Stellen, bei Knfstein, Biscbofsbofen nnd Hieflan, linden 
sich quer diirch die Nordliclien Kalkalpen hindurch Beispiele jener 
Gebirgsdurchbriiche, welche riicksichtlich Hires nrsacblicben Verstand- 
nisses zn den schwierigsten Problemen der modernen Geologie gehbren. 
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Dnrch diese Pfortcn strdinen die Flutlien des Inn, der Sal/acli iind der 
Enns liinans iiacli der Hocliebene am Fiisse des Gebirg-es, iiidem sie 
aus den sanft geneigten Langstbaiern, welelie sie ])islier beberbergten, 
in Qiiertbaler mit starkem Gefall eintreten. Die 'Wassersebeiden, welcbe 
die dadnreb entstandenen Absebnitte nnseres grossen Langentbalzuges 
bezeiebnen, sind von ganz nnbedeutender Hbbe, die allgeineine Neigung 
desselben erfolgt in Uebereinstimmiing mit jener des Gebirgssoekels 
gegen Ost nnd ist beim jeweiligen Anstieg zn den Wassersebeiden 
nnr anf kurze Strecken von entgegengesetzter Ricbtnng. 

In den einzelnen Langstbalern des Inn, der Salzaeb nnd der 
Enns wiederbolen sicb mm im Grossen nnd Ganzen dieselben Verbalt- 
nisse, nnd es ware eine leiebte Anfgabe, ein ziemlicb weitlanfiges 
Capitel liber bydrograpbisebe Homologien in den Ostalpen zn sebreiben. 
Die Scbildernng, welcbe z. B. von Penck flir das Inntbal entworfen 
wnrde i), lasst sicb fast Wort flir Wort anch anf das Ennstbal iiber- 
tragen, mit welch’ letzterem wir nns in der gegenwartigen Arbeit vor- 
zngsweise zn besebaftigen liaben werden. Ancb das Ennstbal bildet 
bei fast genan westbstlicbem Verlanf anf eine Entfernnng von etwa 
80 Kilometer die Sebeide zwiseben dem Urgebirge nnd den Ndrdlicben 
Kalkalpen nnd sammelt anf dieser Strecke die zablreicben Gewasser 
des ersteren, wobei es von den letzteren nnr wenige hemerkenswertbe 
Znfliisse erbalt. Wabrend aber beim Innthale in Folge der eigenartigen 
Gliedernng der Westtiroler Centralstbcke nnd der greisseren Entfernnng 
des wassersebeidenden Hanptkammes die Fliisse, Avelcbe sicb von 
Silden ber in den Inn ergiessen, selbst wdeder weitverzweigten Tbal- 
systemen entspringen, miinden in das Ennstbal, abnlicb wie es sebon 
im Gebiete der^ Salzaeb der Fall ist, znmeist nnr knrze nnd gerad- 
linige Tbalgraben, welcbe sicb bier von dem nabegelegenen Hanpt- 
kamme der Niederen Tanern nnter starker Stnfenbildnng bernieder- 
senken. Nnr das Untertbal bei Scbladming, die Thaler der Solk, sowie 
das Paltentbal verzweigen sicb etwas tiefer nacb dem Innern des 
Gebirges. Das Paltentbal ist aber ansserdem vorzngsweise deswegen 
von Wiebtigkeit, weil es als die eigentlicbe Fortsetznng des Ennstbales 
im geologiscben Sinne zn betraebten ist. Dieses dnrebsebneidet nam- 
licb, woranf sebon zn wiederboltenmalen nnd so nenerdings ancb von 
L b w 1 wiecler bingewiesen wnrde ^), bereits zwiseben Selztbal nnd 
Admont die Granwackenzone nnd tritt nnterhalb des letzteren Ortes 
dnreb die wildromantiscbe Felskeble des Gesanses in die Kalkalpen 
ein, nm dieselben dann von Hieflan ans gegen Norden zn dnrebbreeben. 
Die Strecke Admont-Hieflan gelibrt also, obwobl nocb immer in der 
bisberigen Langsricbtnng verlanfend, sebon dem Qnertbale an, wabrend 
das nnter stnmpfem Winkel bei Selztbal abbiegende Paltentbal dem 
Granwackenznge folgt nnd mit diesem dem Streicben des Gebirges 
getren bleibt, welcb’ letzteres bier, wie Sness gezeigt bat 3), dnreb 
die Nabe der bobmiseben Masse eine locale Ablenknng gegen Slidost 
erlitten bat. Das Paltentbal erhebt sicb allmalig bis zn dem flacben 

*) Die Vergletscliernug der Deutsclien Alpen. Leipzig 1882, pag. 26 und 27. 
Die Entsteliung der Diirclibriiclisthaler. Peterm. Geogr. Mittblg. XXVIII, 

1882, p'^g. 410. 
0 Die Entstehimg der Alpen. Wien 1875, pag. 20. 
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lind niederen Sattel von Wald f849 Meter 8p. K.) nnd setzt sich 
jenseits desselben in dem Liesingthal fort, welches bei 8t. Michael in 
das Mnrthal niiindet; dieses folgt dem Granwackenzng, dessen Streichen 
nnnmehr wieder nach Xordosten iimschlagt, bis Brnck, von wo an die 
Gewasser der Mlirz, jedoch mit entg’egengesetztcr Fallriclitnng, die von 
der Xatnr vorgezeichnete Thallinie bentitzen. 

Die Verbindiing des Ennsthales mit seinem westliclien Xaclibar, 
dem Salzachtbal, ist fast von nocb innigerer Art. Die immerkliche 
'Wasserscheide von Eben (856 Meter Sp. K.) erhebt sicli nnr wenige 
Meter liber das Xivean des schbnen Thalbeckeus von Altenmarkt 
(841 i\Ieter 0. A.) imd Radstadt imd fallt ancli jenseits nnr 60 Meter 
tief gegen den Fritzbach ab, welcher, von dem kiihn geformten Doppel 
gipfel der Bischofsmutze kommend, in enger Schlnclit der Salzacli zn- 
eilt. Auf dieser Route zog schon zn Rbmerzeiten eine Strasse daliin, 
wie aus einem Meilenstein des Septim. Severns bei der Kirche von 
Huttaii hervorgelit; lieute maclit anch die Balm von derselben Gebranch, 
welche hier mit weit geringerer ]\Ilihe als sonstwo die Grenzmarke 
zweier Flnssgebiete liberschreitet. Ansserdem aber besteht liber den 
ebenf^ls tief eingesenkten Sattel von Wagrein (952 Meter Sp. K.) 
nocli eine zweite Verbindiing zwisclien den beiden Thalern, welche 
slldlich von der vorigen gelegen ist imd die directe Fortsetzimg der 
grossen Tiefenlinie des Granwackenznges bildet; der Ursprimg der 
Elms wird in das bei Reitdorf sich offnende Flachaner Thai verlegt, 
welches von dem Westflllgel der Radstiidter Tauern ansgeht. 

Von Znflllssen, welche die Enns an Hirer linken, nbrdlichen 
Seite erhiilt, sind niir jene der Mandling an der Sildflanke des Dach- 
steingebirges, der Salza imterhalb Oeblarn imd des Grimming-Baches 
bei Irdning zii erwahnen. Im Uebrigen werden die Kalkalpen, wie 
gesagt, diirch nordwarts gerichtete Qiierthaler entwiissert, welche nach 
dem Ennsthal diirch tiefe Einsattlimgen geoffuet sind, die sich niir 
150—300 Meter liber die Sohle des letzteren erheben. In der Senke 
von Mitterndorf, dem Pass am Pvhrn nnd dem Biichaiier Sattel linden 
Avir somit ahnliche halbvollendete Diirchbrllche AAdeder, ivie sie im 
Fernpass, Seefelderpass imd Achenpass die Thaler Oberbayerns nach 
dem Inn erschliessen; hier gelangen AAor liber dieselben der Reihe nach 
in die Qiierthaler der Traim, Steyr imd der imteren Enns, you denen 
das letztgenannte in einen scharfen geologischen nnd landschaftlichen 
Gegensatz tritt zii dem Langenthal, ivelches den Oberlaiif desselben 
Fliisses beherbergt. Xiir das Almthal, Avelches in dem Aveit nach Xorden 
vorgeschobenen Todten Gebirge entspringt, besitzt keine derartige Com- 
mimicatiou, sondern ei’Aveist sich als ein vollstlindig in sich ab- 
geschlossenes Gebiet. Was aber von den Thalern gilt, Avelche ZAvischen 
Rhein imd Inn die Alpen Amrlassen, findet in gleicher Weise anch aiif 
jene AiiAvendimg, Avelche zAAdschen Salzach nnd Eniis aiif das Vorland 
binaiistreten; trotz mancher tiefen Oeffnimg gegen das FTgebirge hiii 
Avird dieses docli von keinem derselben berllhrt. 

Bald nachdem man in der ScliAveiz diirch das Stiidiiim der 
heiitigen Gletscher iind ihrer Erscheinimgen dahin gefilhrt Avorden Avar, 
aus verschiedenen Anzeichen, Avelche sich dortselbst allerorten im 
Gebirge zerstreiit tinden, auf eine einstige allgemeine Vergletscherung 
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desselben zu scliliessen, begann man ancb in den Nordiifitliclien Alpcn 
auf Spuren einer vorinaligen grussercn Ausdebniing iind weiteren Ver- 
breitiing der Gletscber aiifinerksani zu werden, Insbesdndere zwei 
Forsclier sind bier bervorzubeben, welelie in dieser Beziebung ])alin- 
brecliend den Anderen yorangingen, und deren sclibnes Verdienst darin 
besteht, dass sie es waren, welcbe in Oesterreich ul)erliauj)t den An- 
stoss gaben, das ganze beute mit solcliem Eifer kreuz und quer durcb- 
pfliigte Feld, auf dem sicb Geologie und pbysikaliscbe Geograpliie 
begegnen, in den Kreis wissenscbaftlicber Betracbtung zu zieben. 8cbon 
im Jalire 1846 veroffentlicbte Simony eine Reibe von Bericliten: 
„Ueber die Spuren der vorgescbicbtlicben Eiszeit im Salzkammer- 
gute“ 1), und in einer ein Jabr darauf erschienenen Scbrift ) widmete 
v. Morlot dem „erratiscben Diluvium^ ein ausfulirliches Capitel. 
Damals scbon glaubte man aucli zu erkennen, dass die eiszeitlicbe 
Vergletscberung in diesem Theile der Alpen nicht jene Diniensionen 
erreicbte, zu denen sie in den Scbweizer Bergen gedieb, und es ward 
eine Erklarung bierfiir in der geringeren Erbebung des Gebirges 
gefimden. Anfangs wurde sogar die Machtigkeit und die Ausdebnung 
der alten Vereisung ganz betraebtlicb unterscbatzt, woliingegen es 
allerdings spater aucli an Uebertreibungen nicht feblte. In den erst- 
erwabnten Bericliten wird aiis dem Vorkommen von Rundlibckern, 
Gletsclierscliliffen und Moranen auf das friiliere Vorliandenseiii weit- 
ausgedebiiter Gletscber auf dem Dacbsteinplateau, dem Todteii Gebirge 
und anderen Kalkstdcken des Salzkamniergutes gescblossen, docli wird 
die Frage vorlaufig nocli often gelassen, ob aucli die grossen Thaler 
ganz mit Eismassen erfiillt waren, und ob die letzteren etwa aucli das 
Flacliland ubefzogen. In Obersteiermark koniite v. Morlot, wie er 
dies aucli spater nocb an anderen Orteii erwaliiit ^), llberbaupt keiiie 
deutlicli erkennbaren Spuren alter Gletscber erkennen, dock iiieint der- 
selbe, dass sicb solclie in der Folge bei aufmerksaiiiem Suclien scbon 
nocb tinden wlirden, da ja aucli bei Pitteii im Wiener Beckeii derartige 
Erscbeinungeii beobacbtet worden waren. Von letzterem Orte besclirieb 
iiamlicli V. Morlot'^) Gruiidmoraneii mit erratisclien Gescliieben und 
bait es in Folge dessen fiir unzweifelhaft, dass sicb eiiist ein maclitiger 
Gletscber aus dem Hbllentbale bis gegeu Wiener-Neustadt vorscliob. 
Diese Beobaclitung wurde spater von Czjzek^) und von Suess®) 
bestatigt und aucli auf das Rosaliengebirge ausgedelmt, dock spracli 

q Wiener Zeitnng vom 3 , 5., 9., 13. und 17. Mai 1846. — Gesammelt in 
Haidinger’s Bericliten iiber die Miltlieilutigen von Freunden der Natnrwissenschaften in 
Wien. I, 1847, pag. 215—248. 

Erlauteriingen znr geologischeu Uebersiclitskaite der Nordostlicben Alpen, 
Wien 1847. 

Erlauteriingen zur geologiscli bearbeiteten VIII. Section der Generalquartier- 
meisterstabs-Specialkarte von Steiermark und Illyrien, Wien 1848, pag. 39. — Einiges 
liber die geologischeu Verlialtnisse in der nordliclien Steiermark, Jain In d. k. k. geo- 
logischen Eeichsanstalt. I, 1850, pag. 100. 

b Ueber erratisches Diluvium bei Pitten. Haidinger’s uaturwissenscliaftliche 
Abhandlungen. lY. Bd., 1851, II. Abtlilg., pag. I—18. — Yergleiclie auch Haidinger’s 
Eerichte. YII, 1851, pag. 99 nud 125. 

°) Das Rosaliengebirge und der Weclisel in Niederbsterreich. Jahib. d. k. k. geo- 
logisclien Reiclisaustalt. Y, 1854, pag. 524, 525 und 527. 

b Jahrb. d. k. k. geologischen Reichsanstalt. IX, 1858. Yerhandlg. pag. 101. 
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sich letzterer i) g’egen einen directen Transport, speciell clieser Find- 
linge durch Gletscher aus und vertrat vielmelir die Meinung, dass das 
Wiener Becken wahrend der Eiszeit ein Binnensee gewesen sei, dessen 
stidliclies Ende Gletscher Itherschauten, welche von den Holien des 
Schneeberges und des Wechsels herabbingen und am Fusse des 
Gebirges bei Wlirflacb und Pottscbacb Moranenwalle und lose Blbcke 
binterliessen; der erratiscbe Schotter von Pitten und dem Posalien- 
gebirge, dem sicb aucb vereinzelte Vorkommnisse bei Wien zugesellen, 
sei hingegen auf scbwimmenden Eisscbollen verfracbtet worden. K a r r e r, 
welcber ebenfalls die in Rede stebenden Ablagerungen bescbrieb 2), 
aussert sich nicht dariiber, ob er mit Riicksicbt auf die Vorkommnisse 
in der Umgebung von Pitten der Gletscher- oder der Drifttbeorie den 
Vorzug gebe; Woldficb^) binwieder tritt der letzteren entscbieden 
entgegen, lasst aber dabei seinen Gletscher in nordlicber Ricbtung bis 
gegen Wien und in bstlicber Ricbtung bis in das Marcbfeld binaus- 
spazieren. 

In den steieriscben und oberbsterreicbiscben Gebirgen wurden in- 
zwiscben aucb bin und wieder neue Spuren aus der Glacialperiode 
entdeckt. Im Jabre 1849 erwabnt Ehrlich^) gelegentlicb, dass in den 
Tbalgriinden und auf den Kalkalpen grosse Blbcke von Granit und 
Gneiss zu tinden seien, bebt jedocb ausdrlicklicb den Mangel an 
solcben in der Umgegend von Windiscbgarsten bervor. Spater beob- 
acbtete er erratiscbe Blbcke an der Ostseite des Gwentbals, im Stein- 
bacbgraben bei Flacbau und auf dem Wege von Aim nacb Hintertbal, 
und bericbtete aucb iiber die Auffindung eines Stiickes Glimmerscbiefer 
im Verfolge der Anbbbe des Ramlerberges bei Reicbraming im unteren 
Ennstbal. Czjzek^) verzeicbnet Moraneu bei Hinterstoder, bei Ptirg 
und bstlicb vom Wildkarspitz bei Scbladming; erratiscbe Blbcke kommeu 
seiner Angabe nacb am Almfluss, an der krummen Steyrling und am Palten- 
bacb siidlicb von Leonstein vor. Wicbtig sind die Untersucbungen H a u e n- 

9 Der Boden der Stadt Wien. Wieu 1862, pag. 68 if. — Bericht iiber die Er- 
liebuugen der Wasserversorgungs-Commission des Gemeiuderatbes der Stadt Wieu. 1864, 
pag. 53 und 54. 

Vergl. Lorenz, Alte Glacialablagerungen bei Kircbberg am Wecbsel. Ver- 
bandlungen der k. k. geologisclieu Reichsanstalt. 1871, pag. 234 und 235. 

9 Geologie der Kaiser Franz Josefs Hocbquellen-Wasserleitung. Wien 1877, 
pag. 5, 51, 64 und 83. 

Die diluvialen Faunen Mitteleuropas und eine beutige Sareptaner Steppen- 
fauna in Niederosterreicb. Mittbeilungen der antbropologiscben Gesellscbaft in Wieu. 
XI, 1882, pag. 184 und 185. 

9 Uebersicbt der geognostiscben Verbaltnisse von Salzburg und dem Lande ob 
der Enns. Dritter Bericbt des geogn.-montan. Ver. f. lunerosterreicb und das Land 
ob der Enns. Graz 1849, pag. 28. — Vergl. aucb: Geologiscbe Gescbicbten. I. Ent- 
wicklungs-Gescbicbte der Gegend von Linz. Linz 1851, pag. 36—38. 

9 Bericbt iiber die im Sommer des Jabres 1849 ausgefiibrte Begebuug der Um¬ 
gebung von Windiscbgarsten. Manuscript, im Besitze der k. k. geol. Eeicbsanstalt, 
pag. 22. 

9 Ueber die Norddstlicben Alpen. Ein Beitrag zur Keuntniss des Gebietes von 
Oesterreicb und Salzburg. Linz 1850, pag. 9. — Oberosterreicb in seinen Natur-Ver- 
haltnissen. Liuz 1871, pag. 66. 

Geoguostiscbe Wanderuugeu im Gebiete der Nordostlicbeu Alpen. Linz 1852, 
pag. 95. 

9 Bericbt iiber die Arbeiten der II Section. Jabrb. d. k. k. geologisclieu 
Eeicbsanstalt. Ill, 1852, IV. Heft, pag. 70. 
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s c h i 1 d’s 1), welclier, clem Vorgange S i m o iiy’s imcl v. Mo j s i so vi cs’ 
im Salzkammergiite folgend, in kreidealinliclien erliarteten Schlamm- 
Massen, welclie in Tliahyinkeln am nordliclien Abliang des Todten 
Gebirges anftreten und einen vortreffliclien Wassermbrtel liefern, die 
Reste von Grimdmoranen erkannte. Er beschrieb derartige Lager 2) 
nebst ecliten Grimdmoranen von der Weissenecker Klause, vom Scliweizer- 
berg und der Habernau in der Umgebnng des Almsees, sowie aucli eine 
gewaltige, ilber 20 Meter machtige Grnndmorane in der Hasl, einem 
Seitenzweige des Steyrlingtbales, gegenilber der Milndimg des Himger- 
auer Hochthals. Ebenderselbe bemerkte ancli in der Hopfing, nbrdlicli 
vom Sengsengebirge, unverkennbare Spuren vorweltlicber Gletsclier, 
welclie sick besonders im Hintergrunde des Tkales in dentlichen Moranen- 
hiigeln otfenbaren. 3) Das Sengsengebirge wurde iibrigens sckon von 
Stur-) — nebst dem Gebirge um Aussee, clem Dachsteinstock und der 
Gruppe des Hocbgolliug — als alter Gletscherlierd bezeicbnet, und am 
Todten Gebirge fancl Simony^) an alien grbsseren Vorsprungen und 
Aufragungen eine haufig wiederkebrencle Abrunclung, cleren Aehnlicbkeit 
mit den Rundbbckern der inneralpinen Gletscherbezirke niclit zu ver- 
kennen sei und fiir sick allein sckon den Geclanken an eine einstmalige 
Firn- und Eisilberdeckung dieser oden Steinwiiste nakelege. 

Im Salzkammergute war es vorzugsweise Simony, welcker, wie 
bereits erwaknt, die Kenntniss der Glacialformation in kokem Grade 
fdrderte. Bei der Fortsetzung seiner Untersuckungen erkannte clerselbe 
bald, dass die erratiscken Blbcke und Gletsckergesckiebe nickt nur auf 
den Riicken und die Gekange des Dacksteins und der umliegenclen 
Berge besckrankt sind, sonclern auck fast in alien Tkalern des Salz- 
kammergutes, selbst nock am aussersten Nordrande der Alpen bei Hof, 
Unterack und Gmunclen, sick vorfinden. Er verfolgte die Spuren der 
alten Gletsclier und legte die Ergebnisse seiner Bemiikungen in zakl- 
reicken Abkancllungeu und Notizen nieder. Der Gletscker des Gosau- 

0 Ileber einige Reste der Glacialperiode ini Aim- und Steyerlingtlial, Verhandl. 
d. k. k. geologisclien Reichsanstalt, 1870, pag, 61—63. — Ueber bydraulische Magnesia- 
Kalke und deren Vorkommen und Anweudung in Oesterreicb. Sitz.-Ber, d. k. Akademie 
der Wissenscbaften in Wien, LXI, II. Abtb., 1870, pag. 203—208. — Bemerkuugen 
zu J. Scbauer’s Prielgruppe und das Todte Gebirge vom Kasberge aus geseben. 
Zeitscbr. d. Deutscben Alpenvereins, II, 1871, pag. 568. 

Sogenannte „Gletscberkreide“; dieselbe wird vielfacb aucb als Glaserkitt oder 
als Grundfarbe fiir Zimmermaler verwendet, nacbdem sie vorber geknetet, an der Luft 
getrocknet und sodann in eigenen Miiblen gemablen worden.-Yergl. v. Mojsisovics, 
Bemerkuugen iiber den alten Gletscber des Trauntbals^ Jabrb. d. k, k. geologiscben 
Reicbsanstalt, XVIII, 1868, pag. 304 u. 305. 

0 Das Sensengebirge. Jabrb. d. Oesterreicbiscben Alpenvereins, VII, 1871, 
pag. 125. 

0 Ueber die Ablagerungen des Neogen, Diluvium und Alluvium im Gebiete der 
nordostlicben Alpen und ibrer Umgebnng. Sitz.-Ber. der k. Akademie der Wissen- 
schaften in Wien, XVI, 1855, pag. 512. 

0 Cbarakterbilder aus den osterreicbiscben Alpen. Begleitworte zu dem Pbysio- 
gnomiscben Atlas d. osterr. Alpen. Gotba 1862, pag. 10. 

0 Bericbt uber die Arbeiten der V. Section, Jabrb, d. k. k. geologiscben 
Reicbsanstalt, I, 1850, pag. 655. 

0 Haidinger’s Bericbte, VII, 1851, pag. 142. — Die Seen des Traungebietes. 
Auzeiger der k. Akademie der Wissenscbaften in Wien, 1868, pag. 126—128 und 
189—192. — Gletscberscbliffe im oberen Trauntbale. Verbandl. d. k, k. geologiscben 
Reicbsanstalt, 1869, pag. 296—298. — Ueber Urgesteiusabla geruugen im obersten 

Jahrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3, Heft. (August Bobm.) 56 
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thales erreichte uach ihm eine Machtigkeit von mindestens 570 Meter i). 
imd das isolirte Vorkommen von Glacialersclieinungen in der Umgebung 
des Schoberberges imd am Landaclisee veranlasste ibn zn dein Riick- 
schluss, dass die eiszeitliche Firnlinie in jenem Tbeile der Alpen niclit 
Uber 1000 Meter bocb gelegen sei. Aucb v. M o j s i s o v i c s wendete 
den Glacialerscbeiniiogen des Traimtbales seine Aufmerksamkeit zn iind 
zeigte, dass sicb der Gletscber desselben mindestens bis an das Xord- 
ende des Traimsees erstreckte, woselbst er zwiscben Altmlinster imd 
Gmunden eine bnfeisenfbrmig angeordnete Kette von Moranenbiigeln 
binterliess, welcbe sicb bis zii 50—70 Meter iiber den Seespiegel 
erbeben. Aucb wiirde von demselben ausgezeicbneten Forscber bereits 
damals auf einen ununterbrocbenen Zusammenbang der eiszeitlicben 
Gletscber des Traungebietes mit jenen des Salzacbgebietes bingewiesen. 
Demgegenuber bekimdet es einen offenbaren Rilckscbritb wenn Bon- 
ney^) in seinem Kampfe gegen die Glacialerosion jenen Gletscbern 
selbst die Fabigkeit abspricbt, die niederen Wasserscbeiden zwiscben 
den einzelnen Seen des Salzkammergutes zn iiberscbreiten, und be- 
bauptet, dass mancbe der letzteren ganzlicb ausser den Babnen der 
alten Gletscber liegen, wabrend docb scbon frnlier tbatsacblicbe Beweise 
fill* das Gegentbeil dieser Bebauptnng beigebracbt warden. Zablreiclie 
glacialgeologiscb wicbtige Aufscbliisse warden ferner erst in neuerer Zeit 
diircb den Ban der Salzkammergnt-Babn gescbaffen nnd von AYolf^) 
nntersncbt. Ein interessantes Ergebniss lieferte ancli eine znm Z we eke 
der Erschliessung von Salzlagern in der Nabe von Goisern vorgenommene 
Tiefbobrung, liber welcbe Balzberg^) beriebtet. Bis zn 40 Meter 
Tiefe bestand der dnrcbbobrte Grand ans Moranen-Sebotter, darnnter 
kamen Sande nnd Flnssgeschiebe, bis bei einer Tiefe von 64 Meter 
das anstebende Gestein erreiebt wnrde. Die Moranen besitzen biernacb 
an diesem Orte eine ganz erstannlicbe Macbtigkeit. 

Ans dem Gebiete des Ennstbales nnd seiner Umgebnng besebrieb 
znerst Simony®) Gletscberscbliffe nnd Enndbbcker von der Siidseite 
der Radstadter Tanern nnd erwabnte spater eines Moranenwalles bei 
der oberen Eibelalpe am Fnsse des Hocbgollings, S. v. Scbladming. 

Trauntliale. Sitz.-Ber. d. k. Akademie der Wissenscliafteu iu "Wien, LIX, I. 
1869, pag. 722—734. — Die erosirendeu Krafte im Alpenlaude. Jalirb. d. Oesterreichi- 
schen Alpenvereins, VII, 1871, pag. 1—48. « 

0 Gletscber- und Flusssckutt als Object wissenscbaftliclier Detailforscliuug. 
Mittlieil. d, k. k, geograpliiscben Gesellscbaft in Wien, XV, 1872, pag. 273. 

0 Ebendas., pag. 328. 
Bemerkungen iiber den alten Gletscber des Trauntliales. Jabrb. d. k. k. 

geologiscben Reicbsanstalt, XVIII, 1868, pag. 303—310. -— Das Yerbalten der Fh’seb- 
zone zum Nordrande der Kalkalpen zwiscben deni Traun- nnd dem Laudaeb-See bei 
Gnmndeu. Verbandl. d. k. k. geologiscben Reicbsanstalt, 1868, pag. 212— 216. 

0 1. c., pag. 306. 
Lakes of the Nortb-eastern Alps, and tbeir bearing on the Glacier-erosion 

Theory. Quart. Journ. of the Geological Society of Loudon, XXIX, 1873, pag. 382—395. 
®) Die geologiscben Aufscblusse laugs der Salzkamniergut-Babn. Verbandl. der 

k. k. geologiscben Reicbsanstalt, 1877, pag. 259—263. 
b Die Tiefbobrung iu Goisern. Berg- und Hutteuniaunisches Jabrbucb, XXVI, 

Wien 1878, pag. 231—290. 
b Haidinger’s Bericbte, VII, 1851, pag. 135- 
b Eine Gollingfabrt. Mittb. d. Oesterreiebisebeu Alpenvereins, Wien, II, 1864, 

pag. 170. 
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Audi ill der Umgebung’ von Groliming’ bcobaclitete der.selbc Aforanen- 
sduitt, uiid zwar in einer Hdbe, welcbe zu der Annalime Berechtigiing 
gab, class der alte Ennsgletsdier dortselbst mindestens 400 Meter liocli 
an den beiderseitigen Geliaiigen emjiorgereiclit liabe. i) Zu den Ersten, 
welclie im Ennstbale Glacialerscbeinungen bemerkten, gelioren aucli 
Ehrlich^) und Czjzek^), sowie ferner Stur^), welclier bei den in 
den Jaliren 1851—1853 durcligefulirten geologisclien Detail-Aufnalirnen 
Moranen und erratisdie Blocke bei Bucliau, Stuttering, in der Waldiern 
und bei Donnersbacliwald vorfand und auf den spater von ihm lieraus- 
gegebenen Uebersiclitskarten alle im Bereidie derselben liberliaupt 
bekannt gewordenen Vorkommnisse dieser Art verzeiclinete. Solclie 
Oioranen und Gletscberblocke, liber welcbe vorlier in der Ijiteratur nodi 
nicbt bericbtet worden war, linden sicb auf diesen Kartell angegelien 
am Kammergebirge, bei Mitteriidorf und Aussee, bei Miibldorf im Almtbal, 
bei Stoder, AYindiscbgarsten und Molln im Gebiete der Steyr, in der 
Umgebimg von Altenmarkt im miteren Ennstbal und bei Tragoss, am 
Teufelssee und bei Wildalpen in der Gebirgsgriippe des Hocbsdiwab. 
Seitber wiirden iiiir nocb auf der Hobe des Strecbaiier Eiickens bei 
Liezeii von LowP) erratiscbe Gescbiebe von Gneiss und Granit wabr- 
genonimen, deren Herkiiiift aiis dem Gebirgskerne der boben Wildstelle 
vernmtbet wird. Dass aber der alte Ennsgletscber, abnlidi wie jener 
des Iiintbales, ziir Zeit der grossten Vergletscberiing des Landes selbst- 
staiidig iiber niedrige Qiiersattel der Nordlicben Kalkalpen binwegsetzte 
und somit nicbt nur den Linien der grossten Tbaltiefen folgte, dies ist 
scbon von dem scbarfen Blicke v. Moj sisovics’erkannt worden. 

Alls den nocli welter ostlicb gelegenen Districten der Nordalpen 
ist niit Aiisnabme der scbon angefiibrten zweifelbaften erratiscben Spiiren 
im Wiener Becken bisber wenig Sicberes iiber Glacial-Erscbeinungen be¬ 
kannt geworden. K ii d e r n a t s c b ’) erwabnt solclie aiis dem Seebacb- 
tbale bei Liinz und aus der Umgebiing des Brandliofes, wabrend H er tl e 
zwiscben dem Laiif der Erlaf und der Scbwarza nicbts dergleicben be- 
merkte; dennocb aber muss man wobl M ii c b beipflicbten, insoferne 
er mit Riicksicbt auf die von anderwarts vorliegenclen Beobacbtungen 
es fiir gewiss bait, dass aiicb die Tbaler der Traisen, Erlaf und Ybbs 
nicbt ganz aller und jeder Gletscberentwicklung entbebrten. So fancle 
sicb clenn jene scbon vor Jaliren ausgesprocbene Verniiitbung cle Mor- 

0 Gletsclier- und Flussschutt etc., 1. c., pag. 273. 
5 Vergl. pag. 436 ; erratische Blocke bei Flacbau und am Bamlerberg, Moranen 

am Wildkarspitz und bei Piirg. 
0 Die geologiscbe Beschaifenlieit des Ennstliales. Jalirb. d k. k, geologischen 

Reiclisanstalt, IV, 1853, pag. 481. 
0 Geologiscbe Uebersicbtskarte der Neogen-Tertiaren, Diluvial- und Alliivial- 

Ablagerimgen im Gebiete der Nordostlicben Alpen. Wien 1855. — Geologiscbe Ueber¬ 
sicbtskarte des Herzogtbums Steiermark. Graz 1865. — Siebe aucb: Geologie der 
Steiermark. Graz 1871, pag. 11. 

0 Die Entstehung der Durcbbrucbstbaler, Peterm Geogr. Mittb., XXVIII, 1882, 
pag. 410. — Ueber Tbalbildung. Prag 1884, pag. 102. 

0 Die Dolomit-RifPe von Sudtirol und Venetien. Wien 1879, pag. 136. 
b Geologiscbe Notizen aus den Alpen. Jabrb. d. k. k. geologisclien Reicbsanstalt, 

ni, 1852, II. Heft, pag. 86. 
9 Lilienfeld—Payerbacb. Jabrb. d. k. k. geologiscben Reicbsanstalt, XV, 1865, 

pag. 451—552. 
b Niederosterreicb in der Urgescbicbte. Gaea, XVII, 1881, pag. 149. 

56* 
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tillet’s^) bestatig’t, class zur Eiszeit Gletscher alle Thaler cler bayeri- 
schen und der osterreichisclien Alpen erfiillt batten. „Die Thatsache 
d e r e i n s t i g e 11 a 11 g e m e i n e n V e r g 1 e t s c h e r u n g der Alpen 
ist bereits so fest begrtindet, dass dieExistenz von ver¬ 
se li i e d e n a r t i g e n G1 a c i a 1 s p 11 r e n i m M i 11 e 1- ii n d Unter- 
1 a ii f e j e d e s g r 0 s s e n A1 p e n t h a 1 e s a 1 s e i n e s e 11) s t v e r s t a n d- 
liche Saclie angesehen werden kann“ (v. Mojsisovics). 

Fehlt es somit, wie man aiis der vorstebenden Ziisammenstellimg 
7 O 

ersiebt, aiicb in dem bstlicb von der Salzacb gelegeneii Tbeile der Xord- 
alpen keineswegs an Angaben, welcbe eine vormalige iveit aiisgedebntere 
Vergletscberimg des Gebirges erweisen, so ist docb andererseits nicbt 
zu verkennen, dass die meisten dieser Naebricbten nur sebr beilaiifig 
erfolgen iind gewobnlicb nur in zweiter und dritter Linie als Anbang 
zu der Scbilderung der stratigrapbiscben und tektoniscben Verbaltnisse 
der betreffenden Gegend zur Mittbeilung gelangen. Eine selbststandige 
Oder gar die Hauptrolle wurde dem Glacialpbanomen nur in wenigen 
Abbandlungen zugewiesen, und diese betreffen nicbt jenes engere Gebiet, 
innerbalb dessen sicb die nacbfolgenden Untersucbungen bewegen. 
Simony und v. Mojsisovics baben sicb in eingebender Weise mit 
den Glacial-Erscbeinungen des Salzkammergutes bescbaftigt, v. M o r 1 o t 
widmete dem merkAviirdigen erratischen Diluvium bei Pitten eine aus- 
fiibrlicbe Bescbreibung, Hauenscbild pflog Detailuntersncbungen itber 
die Reste vorweltlicber Gletscber in der Umgebung des Almsees, aber 
mit den Gletscberspuren in den Thalern der Enns und Steyr bat sicb 
bisher nocb Niemand genauer befasst, und an einem Werke, welches 
die Gesammtbeit der einscblagigen Verbaltnisse in zusammenfassender 
Weise zur Darstellung bracbte, gebricbt es beute unserer Literatur 
nocb ganz und gar. In dieser Beziebung baben uns die Geologen der 
West- und Sudalpen langst uberflligelb und in neuerer Zeit baben aucb 
scbon die Bayeriscben Alpen^), sowie aucb die Karpatben und selbst 
die Mittelgebirge Deutscblands^) ibre glacialgeologiscbe Bearbeitung ge- 
funden. Die Nordbstlicben Alpen und ibre Nacbbarn im Siiden liegen 
allein nocb bracb; eine emptindlicbe Llicke macbt sicb bier bemerkbar, 
und ein weites und scbwieriges Arbeitsfeld btfnet sicb vor Demjenigen, 
der gewillt ist, sie zu sehliessen. Die vorliegende Scbrift verfolgt diese 
Absicbt nicbt; spaterer Forscbung muss es vorbebalteu bleiben, die 
Gescbicbte der Nordbstlicben Alpen wabrend der grossen Eiszeit aus 
dem nur stiickweise auf uns gekommenen und vielfacb unleserlicb ge- 
wordenen Urtexte zu entziffern und in ibrem Zusammenbange in’s Geo- 
logiscbe zu iibertragen. Heute kann es sicb nur darum bandeln, Bau- 
steine zu sammeln und aus dem Rohen zu bebauen, um sie tauglicb zu 
macben flir die Erricbtung eines pracbtigen und stylreinen Gebaudes 
der Zukunft, welches der Erkenntniss der jiingsten Veranderungen in 
dem Mienenspiel des Erdantlitzes geweibt ist. 

*) Note sur les depots glaciaires du versaut meridional des Alpes. Arch. d. 
scienc. phys. et nat. de Geneve, X, 1861, pag. 34. 

A. Penck, Die Vergletsckerung der Deutsclien Alpen, Hire Ursachen, perio- 
discke Wiederkelir nud ihr Eiufliiss auf die Bodengestaltung. Leipzig 1882, 8®, 483 8., 
mit 2 Karten und 2 Tafeln. 

J. Partsch, Die Gletscher der Vorzeit in den Karpatlien und den Mittel- 
gebirgen Deutschlands. Breslau 1882, 8^^, 198 S., mit 4 Karten. 



Die altea Gletsoher der Enns uud Steyr. 441 [13] 

IL Capitel. 

Glacialerscheinungen im Ennsthale. 

Scliwierigkeit der Verfolgimg von Glacialspiiren in dem l)ehandelten Gebiete. — 
Machtigkeit des alten Ennsgletscliers nud Metbode deren Bestimniniig. — Der Enns- 
gletsclier auf das Gebirge besclirankt; mutliraassliclies Ende seiner Ziiuge. — Ile- 
flexionen iiber die Scliuttbedeckung der eiszeitlicheii (Jletscber nud die Ablageruiig imd 
Erlialtung von Oberflacben- nnd Grnndmoranen. — Vergleicbe zwischen Enns- nnd 
Inngletscher; Erklarung des sparliclien x4uftretens von Glacialspuren im Bereiche des 
ersteren. — Glacialerscheinungen im Gebiete der untereu und der obu’en Enns, — 
Bezieliungen zwischen Hanptgletscher und localen Zufliissen desselben. — Beweguugs- 

richtung des Eises. 

Die im vorigen Capitel er\Yalmten Aiigaben liber Glacialspuren 
in den nordalpinen Thalern dstlich der Salzach lassen bereits mit 
Sicberlieit erkennen, dass das Ennstlial wahrend der Eiszeit von 
einein selir gewaltigen Gletscher erfullt war, wesbalb denn die Auf- 
findung- weiterer Spuren dieser Art an nnd filr sicb keine neue Tliat- 
sacbe vor Angen flilirt, sondern ziinaclist nor die wiederbolte Bestatigung 
eines sclion bekannten Factnms bedeutet. Nichtsdestoweniger musste 
es in boliein Grade wUnsclienswerth ersclieinen, mogliclist viele Spuren 
und Ueberreste der alten Vergletscherung aufzubnden, da dieselben 
durcb ilir drtliclies Auftreten, durch ihre Zusammensetzung, sowie 
durch ihre Verbindung mit anderen Ablagerungen manchen schatzens- 
wertlien Beitrag zu der Ldsung der mannigfachen Fragen liefern 
konnten, welclie sicb sofort an die gewonnene Erkenntniss der einstigen 
Existenz einer'grosseren Gletscberbedeckung kniipfen. 

Bei dem Versucbe, diesem Wunscbe gerecbt zu werden, begegnet 
indessen der Glacialgeologe in jenem Theile der Norddstlichen Alpen 
weit grosseren Scbwierigkeiten, als dies in den westlicb gelegenen 
Gebieten der Salzacb und des Inn der Fall ist; und kebrt er etwa 
nacb einem Excurse in jene fremden Thaler in sein eigenes Arbeits- 
geliiet zurlick , so ist ihm zu Mutbe, als ware er aus einem reicben 
Palaste, wo Alles in Flille und in bester Ordnung vorbanden, in eine 
armlicbe Hiitte versetzt worden, in der selbst an den notbigsten und 
unumganglicbsten Dingen Mangel ist, so dass dieselben Stiick fiir Stiick 
mit Millie und unter Sorgen jeweils erst berbeigescbafft werden miissen. 
Dieser Umstand konnte allerdings nicbt Wunder nebmen, sondern war 
vielmebr von vorneberein zu erwarten. Wo immer bisber das Glacial- 
pbanomen eingebender studirt wurde, bat es sicb gezeigt, dass die Ent- 
wicklung der grossen diluvialen Gletscher unter denselben Bedingungen 
erfolgte, wie die beutige Eisbedeckung, so dass jene lediglicb als eine 
Potenzirung dieser letzteren erscbeint. Dieser Satz, welcber zuerst in 
den Alpen erkannt wurde bat sicb nunmebr in gleicber Weise aucb 
in den Karpatben und in den Deutscben Mittelgebirgen, sowie in den 
Pyrenaen bewabrheitet. Dort, wo beute die Gletscberentfaltung gegen- 
iiber derjenigen in anderen Gebieten zuriickstebt, war dies aucb Avabrend 
der Glacialepocbe der Fall; mag man diesbezilglicb innerbalb der 
x41pen selbst, oder aber zAviscben diesem Gebirge und den Pyrenaen 

A. Peuck, Die Vergletscherung der Deutschen Alpen, pag. 112* 
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und Karpathen Verg’leiclie zielien, immer ergibt sich dasselbe Verhalt- 
niss. Die Verschiedenbeit der Gletscherentwicklimg, welcdie z. B. hente 
zwischen der Nord- und Siidseite der Alpen, welcbe zwischen Tirol 
und der Schweiz besteht, Avar in ahnlicher Weise auch zur Eiszeit vor- 
handen, und so Avie anderseits die Pjrenaen gegeiiAvartig in viel 
geringerem Masse vergletschert sind als das Alpengebirge, so erlangte 
auch das diluviale Glacialphanomen dort lange nicht jene Ausdehnung 
und Machtig’keit Avie hier. Nun ist bekannt, dass in den Ostalpen die 
heutige GletscherentAAdcklung nach Osten zu stetig abnimint, und im 
Ennsgebiete tlberhaupt ihr Ende findet; nur am Dachsteinplateau lagern 
noch einige kleine Eisfelder, und im Uebrigen Avird die Hbhe der 
Schneelinie kaum mehr von der einen oder anderen Bergspitze erreicht. 
Es Avar deshalb zu vermuthen, dass auch die eiszeitliche Ver- 
gletscherung im Ennsthale von geringerer Intensitat gewesen sei, als 
Aveiter im Westen, avo sich an den alien Gletschern des Ehein-, Inn- 
und Salzachthales die entsprechende allmalige Grossenabnahme bereits 
auf das deutlichste documentirt. 

Zu dem Umstande, dass in dem steierischen und oberbsterreichi- 
schen Gebirge in Folge der geringeren Erhebung der Bergspitzen und 
Bergkamme die gletschernahrenden Gebiete so Avie heute auch zur 
Eiszeit kleiner Avaren, als in den Salzburger und Tiroler Alpen, kommt 
nun noch hinzu, dass auch die Thaleinschnitte hier liefer sind, und 
dass sich das alpine Vorland ebenfalls gegen Oslen zu beslandig senkt. 
Den kleineren Sammelgebielen Avaren also Bezirke mil inlensiverer Ab- 
schmelzung zugeordnel, und dieses Momenl mussle abermals eine 
Schmalerung der Glelscherverbreilung beAAurken. 

Als der alle Innglelscher durcli die Thalpforle bei Kufslein die 
Alpen verliess, fand er eine Hochflache vor, Avelche eine milllere Meeres- 
hohe Amn 500 Meier besilzl, und nur um Aveniges liefer liegl das 
Terrain, tiber Avelches sich der Salzachglelscher am Fusse des Gebirges 
verbreilele. Dieses Niveau erreichl jedoch das Ennslhal noch Aveil im 
Innern des Gebirges, in der Gegend you Hieflau, Avahrend es sich hei 
seinem Auslrill aus demselben bis auf 300 Meier herabsenkl. Sollle 
also der alle Glelscher des Ennslhales den Saiim des Gebiro-es erreichl 
haben, so miissle er sich um 200 Meier liefer herabgeschoben haben 
als jener des Innlhales, Irolzdem sein Nahrgebiel um so Aueles be- 
schrankler und seine Machligkeil demenlsprechend gcAviss auch Aveil 
geringer Avar, als bei dem grossen Tiroler Eisslrom. 

Durch diese ErAvagung allein erscheinl es milhin zunachsl als 
sehr Avahrscheinlich, dass die Machligkeil des alien Ennsglelschers, 
obAvohl an sich immerhin noch sehr belrachllich, dennoch hinler jener 
seiner Avesllichen Nachbarn zurLicksland, und Aveilers, dass derselbe nichl 
mehr das Alpeiworland zu erreichen vermochle, sondern auf das Gebirge 
selbsl beschrankl Avar und in demselben endele. Die hierilber an Ort 
und Slelle gepflogenen LMlersuchungen haben dieses voraussichlliche 
Resullal vollauf beslaligl. 

In der Lbugegend von Grobming halle schon Simony erralische 
Geschiebe in einer Hbhe von ungefahr 1070 Meier gefunden, Avoraus 
sich erkennen lassl, dass die Dicke des Eises dorlselbsl mindeslens 
400 Meier belragen haben mitsse. Eine hiemil Ubereinslimmende Minimal- 
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eine noeli weit bedeiitendere g*eAvesen. 
es mil- geliiiigeii, 

dicke g'elit ancli aus der Angabe v. Mojs iso vies’ bervor, dass der 
Gletsclier die iiiederen Piisse der Kalkaljieii Uberscbritteii babe, welclie 
sicb bis zu 300 Meter liber die Tbalsoble erbeben. Die Hblie der Eis- 
inassen war also gewiss keine uiibetracbtlicbe, iind zwar imisoweiiiger, 
als die eben aiigefubrten Ziffern iiur als initere Grenzwertbe filr diesellie 
zu gelteii babeii; es ist denii aiieb die Maebtigkeit wabreiid des iMaximiiins 
der Vereisuiig in der That 

Dureb aubalteiides und miibevolles Suebeii ist 
an elf Orten, welcbe sicb auf die Umgebungen von Scbladniing, Grob- 
niing, Mitterndorf, Admont und Altenmarkt vertbeilen, die Maebtigkeit 
des alten Ennsgletscbers zu bestimmen, und die gute Uebereinstimmung, 
welcbe die an einander nabe gelegenen Piinkten gewonnenen Resultate 
unter sicb beknnden, spriebt sebr zu Gunsten einer gewissen Zuver- 
lassigkeit der so erbalteneii Wertbe. 

Da Gletscberscblitfe und Rundbbekerformen an den Bergbangen 
unseres Gebietes ausserst selten sind, und die eiszeitlicben Alpengletscber 
zur Zeit ibrer grbssten Ausdebnung in Folge der zusammenbangenden 

gar keine Oberflacbenmoranen auf 
so verbleiben die Grundmoranen oder einzelne 

Firnbedeckung des Gebirges fast 
ibren Rlicken trugen 
Grundmoraneuffesebiebe als die einzigen Anzeicben, welcbe die Er- 
inittlung der einstigen Gletscberbobe erinbgliclien. Aber niebt alle 
Grundmoraneureste werden obne Weiteres dieseni Zweeke dienlicb sein 
kbnneu, denn es leuebtet ein, dass eine Morane, die man irgendwo 
auf einem Bergbaug tindet, an und filr sicb ebensowobl von dem 
Hauptgletscber des Tbales, als aucb von einem seiner seitlicben Zu- 
fliisse berrilbren kdnne; gebdrte sie aber soldi’ einem localen Seiten- 
gletscber an, ' dann bat sie selbstverstandlicb gar niebts mit dem 
Xiveau des Hauptgletscbers zu tbun und kann bocb iiber demselben 
iiberall dort auftreten, wo sicb ein mebr oder minder bedeutender 
Hangegletscber berabsenkte. Demgeniass werden also nur solclie Grund¬ 
moranen bier in Betracbt gezogen werden diirfen, von denen es evident 
ist, dass sie eine Ablagerung des Tbalgletscbers , niebt aber eines von 
der Hdbe des Bergkammes berabkommenden tributaren Eisstromes re- 
priisentiren. Dies aber wird nur dann der Fall sein, wenn die betreffenden 
Ablagerungen Gesteinsarten entbalten, welcbe den Revieren der jeweiligen 
localen Gletsclier fremd sind, wenn sie sicb also dureb die Fiibrnng 
von erratisebem Material als dem Hauptgletscber zugeburig erweisen. 
Xun sebeidet das Langentbal der Enns das Urgebirge von der nbrd- 
licben Kalkzone, und es kbniien daber unter Verbaltnissen, welcbe den 
beutigen analog sind, die krvstalliniscben Gesteine der einen und die 
mesozoisebeu Kalke der anderen Seite sicb niebt weebselweise iiber die 
gegeniiber betindlicben Tbalgebiinge verbreiten, Entbalt also eine in 
grbsserer Hobe auf dem Abfalle der Kalkalpen zuriickgebliebene Grund- 
morane Urgebirgsgesebiebe, oder umgekebrt, eine solcbe auf der kiy- 
stalliniscben Seite des Tbales Kalkgestein, so mussten es die Eis- 
massen des Tbalgletscbers gewesen sein, welcbe den Transport dieser 
Findlinge von der einen Tbalseite bis bocb binauf an dem jenseitigen 
Gebiinge vermittelten. 

Es ist nun gewiss ein beaebtenswertbes Ergebniss, dass sicb an 
keinem Punkte des reebten Ennstbalgebanges, welcber iiber dem Xiveau 
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der diluvialen Flussterrassen gelegen ware, Griindmoranen oder aiicli 
iiur vereiiizelte Gescliiebe von triasiscdien oder jiingeren Kalken finden, 
indem bieraus ganz zweifellos bervorgelit, dass nirgends eiue Bewegiing 
des Eises von den Kalkalpen lier qner liber das Thai stattgefnnden 
bat. Hingegen treten an maneben Orten des nordlicben Tbalbanges Ur- 
gesteine in den Griindmoranen iind als lose Blbeke auf und werden 
soinit nicbt nnr zimi Beweise, dass eine derartige Qnerbewegiing in der 
entgegengesetzten Ricbtung, namlieb von der Centralkette ber, innerbalb 
des Gletscbers erfolgte, sondern geben gleicbzeitig aiicdi das erwiinscbte 
Mittel an die Hand, die Hblie des Eises im Haupttbale selbst zu be- 
stiiumen. Die bocbsten Vorkommnisse dieser Art Averden einen iinteren 
Grenzwertb flir die grbsste Hblie des Gletscbers markireii; tiefer kann 
der Stand des letzteren Avabrend des Maximuins der Vereisnng nicbt 
gCAvesen sein, dagegen sebr wold libber. Es ist ja docb kaiim 
nielir als ein Znfall, Avenn Gesteine von dem jenseitigen Ufer, sei es 
mill iinter oder auf dem Else , quer liber das Tbal bis zu dem oberen 
Saume des Gletscbers auf der anderen Seite verscbleppt Avurden. und 
es ist Aveiters nur einem gunstigen Zufalle zu dauken, Avenn diese Ab- 
lageriingen den allerband erodirenden Processen , denen sie direr Page 
Avegen ausgesetzt sind, zu trotzen vermocbten und nns, aa enn aucb nicbt 
ganz, so docb Avenigstens tbeilAveise erbalten blieben. Bei der Sucbe 
iiacb solcben Ueberresten Avird man sicb auf jene Oertlicbkeiten be- 
scbranken, Avelcbe der Erbaltung derselben zutraglicb sind, also auf 
sanftgeneigte Hange und Gebirgsvorsprllnge; auf steilen und scbroffen 
Bbscliungen fallen sie nur allzii rascb dem llbergeAvaltigen Eiufluss der 
zerstbrenden Agentien zum Opfer. Trotz dieser Umsicbt aber AAird die 
Zalil der vergeblicben Gauge stets jene der mit Erfolg gekrbnten Aveitaus 
liberAAdegen, und speciell die GeAvinnung der Avenigen bier zur Mittbeilung 
gelangenden Angaben liber die Macbtigkeit des alien Gletscbers im 
Ennstbale erforderte einen Aiifwand von Zeit und Millie, von Avelcbem 
sicb gcAAuss nur Avenige Leser dieser Zeilen eine ricbtige Vorstelluiig 
macbeii Averden. 

In der Nalie von Scbladming, an der Siidseite des Dacbstein- 
stockes, liess sicb die obere Gescbiebegrenze an drei verscbiedenen 
Steilen mit zienilicber Uebereinstimmung bestimmen. In dem Graben, 
Avelcber a oii Eilzmoos zum Nestler Riedl, slldlicb Amin Rettenstein, binan- 
zielit, beobacbtet man mebrere Aufscblllsse in Grundmoranen, welclie 
neben sclibii gekritzten Kalkgescbieben aucb solclie von Gneissen und 
Quarziten entbalten; die letzteren lassen sicb bierselbst bis zu der Hblie 
von 1550 Meter verfolgen. Jenseits des Nestler Riedels gelangt man in 
das Gebiet der Kalten Mandling, und aus diesem durcb den Scbarfen- 
steingraben auf die sclibiien Matteii der Neustatt-Alpe und des Brand- 
liedels. Hier faiid icb dieselben Gneisse und Quarzite in 1561 und 
1590 Meter Hblie; die letztere Fundstelle befindet sicb unfern der 
Austria-Hlitte an der Westseite des Brandriedels, 5 Kilometer Aveiter 
bstlicli als jene unterbalb des Nestler Riedels. Auf dem steilen Ostbaiig 
des Brandriedels endlicb land icb enoriii grosse Kalkblbcke und erra- 
tiscbe Gescbiebe in einer Hblie Amn 1594 Meter. Die Oberfliicbe des 
Ennsgletscbers lag also an der Siidseite des Dacbsteins sicberlicb nicbt 
tiefer als 1600 Meter, und da der correspondirende Punkt der Tbalsoble 
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bei Piclil 780 Meter hocli ^‘elegen ist, so betrug die Machtigkeit des 
Eises inindestens 820 Meter, Avalirselieinlicli aber nocli etwas melir. 

An der Siidwestseite des Grimming liaben sicli im Diemberner 
Wald einzelne erratiselie Blbcke in 1353 jMeter Hiibe erbalten, wonacb 
sicb die Eisdicke dortselbst zii circa 700 Meter bestimmt. Hiermit stelit 
eine Beobaclitniig im besten Einklange, welelie icli zwar scbon ausser- 
lialb des Ennstbales, docli nocb im Bereiclie des alten Gletscliers an 
der nordwestlicben Umrabmimg des Mitterndorfer Beckens maclite. Unter- 
balb der Seidenbof-Alpe begegnete icb in einer Hdbe von 1346 Meter 
den Resten einer Gnmdmorane, welelie, obwobl sie keinerlei erratiscbes 
Material entbalt, sondern niir ans den Kalkgesteinen der Umgebung be- 
stebt, dennocli niir dem Haiiptgletscber, niclit aber einem localen Hange- 
gletscber angehbren konnte. Zii der Entwickliing solcb’ einer letzteren 
Eismasse bat es namlicb an iinserem Orte in Folge der Terrainbescbaffenbeit 
der Gegend unmoglicb kommen konnen; der Hang ist steil, mid die be- 
treffende Stelle betindet sicb scbon nabe dem Rande eines Plateaus, 
welcbes nacb der entgegengesetzten Seite abdacbt. Die Morane ist also 
jedenfalls eine Hobenmarke jener Eismasse, welcbe bier aus dem Enns- 
tbale in das Traungebiet biniiber reicbte. 

Ennsabwarts am Mitterberg bei Liezeii, welcber aus Grauwacken- 
scbiefer bestebt, beobacbtete scbon L b w 1 Trlimmer von kiystalliniscbem 
Gestein, die sicb bis auf die Hblie des Riickens (1047 Meter Sp. K.) 
verfolgen lassen; derselbe war mitbin gaiiz von dem Eise iiberflutbet. 
Erratiscbe Gesteine in Grundmoranen fandeii sicb ferner am bstlicben 
Abbange des Plescbberges bei Adniont in 1080 Meter Hobe, und die 
Hocbflacbe des, Bucbauer Sattels (850 Meter Sp. K.) ist bedeckt mit 
grbsseren und kleineren Blbcken der verscbiedenartigsten Urgebirgs- 
gesteine, neben denen aucb solcbe von Kalk und von dem eigentbiini- 
licben Yerrucano der Nordalpen in Menge auftreten. Diese Blbcke finden 
sicb aucb auf dem fast geiiau 1000 Meter boben Sattel zwiscben Asand- 
Kogel und Laferwald, woselbst insbesondere grime Gneisse und granaten- 
filbrende Glimmerscbiefer auffallen. Beiiii Anstieg von bier nacb dem 
Gipfel des Laferwaldes fand icb das libcliste erratiscbe Gescbiebe , ein 
faustgrosses Stiick Hornblendescbiefer, bei 1072 Meter. Bei der etwas 
weiter bstlicb gelegenen Alpe, am Fusse des Scblagriedels, kommen 
im Bacbbette Gneissgescbiebe vor, welcbe von den libberen Partien 
durcli das Wasser berabgespiilt wurden. Die Seelibbe betragt bier 997 
Meter, so dass diese Beobacbtung sebr gut mit der vorigen ubereinstimmt. 
Der erwabnte Bacli biesst dem Ritscbeiigraben zii, welcber mit jabem 
Sprung in das „Gesause“ abstiirzt; bstlicb davon betindet sicb der wilde, 
durcb seine grossartige Holz-Klause beriibmte Bruckgraben, von dem 
vorigen durcb eine kurze Kammwiderlage gescbieden. Auf einer Ein- 
sattlung dieser letzteren, 1052 Meter Sp. K., liegen wiederum krystal- 
liuiscbe Blbcke umber. Die Soble des Ennstbales ist am Eingange des 
Gesauses in einer Hbbe von 609 Meter Sp. K. gelegen; die Starke der 
Eismasse betrug demnacb bier inindestens nocb 470 Meter. 

Aus diesen Angaben gebt mit ziemlicber Wabrscbeinliclikeit 
beiTor, dass sicb die Obertlacbe des Gletscbers von Picbl bis zuni 
Gesause, das ist auf eine Entfernung von 74 Kilometer, um 520 Meter 
seiikte; dies entspricbt einem Gefalle von 1 : 142. Die Tbalsoble selbst 

Jalirbuch der k. k. geol. Reiclisanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bokni.) 57 
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senkt sich aiif dieser Strecke nur urn 170 Meter, besitzt also ein 
Gefalle von 1 : 430. Die Machtigkeit des Eises wiedernm verringerte 
sich bis hierher um 350 Meter, was eine Abnaliine von 1 :2ll ergibt. 
Diese letztere Relation bringt gleichzeitig aucb den Unterscliied zwisclien 
der Neig’iing der Gletsclieroberflache imd jener des Thales ziim Aus- 
driick nnd ist deshalb identisch mit dem, was H. v. Schlagint- 
weit als die „specifische Xeignng“ des Gletschers bezeichnet.^) Geradezn 
auffallend ist die Eebereinstimmnng der soeben gewounenen Daten mit den 
entsi)rechenden Verhaltnissen des alten Inngle t s ch er s. Vom Tschirgaiit 
bis zu dem 75 Kilometer entfernten Achensee senkte sich die Obertlache 
desselben nach Penck 2) nm 530 Meter mit eiiiein Gefalle von 1 : 141; 
die Thalsohle hinwieder senkt sich ihrerseits um 180 Meter, hat also 
einen Fall von 1 : 417. Die specihsche Keigung berechnet sich hiernach 
zu 1 : 214. 

Wenn die specihsche Neigung des Ennsgletschers in der 17 Kilo¬ 
meter langen Schlucht des Gesauses dieselbe blieb wie bisher — wegen 
der bedeutenden Thalverengerung diirfte sie eher noch kleiner als grosser 
geworden sein — dann hatte die Machtigkeit des Eises hierselbst um 
80 Meter abgenommen und wiirde bei Hieflau im Minimum noch 390 
Meter betragen haben. Enter dieser Annahme erreichte sonacli die Ober- 
flache des Gletschers hier eine Meereshbhe von ungefahr 900 Meter, 
sie senkte sich also auf dieser Strecke um 170 Meter mit einer Xeigung 
von 1 : 100. 

Nach dem Austritte aus dem Gesause erweitert sich das Thai, 
und obwohl hier zwei nicht unbetrachtliche Seitenthaler, das des Erz- 
baclies und jenes der Salza mlindeu, welche ebenfalls vergletschert 
waren, nahm doch die Machtigkeit des Eises nunmehr in rapider Weise 
ab. Bei Altenmarkt, 16 Kilometer unterhalb Hieflau, land ich die hochsten 
erratischen Triimmer in einer Hohe von 700 Meter, woraus fiir die 
Dicke des Eises nur mehr 240 Meter resultiren. Die Obertlache des¬ 
selben senkte sich mithin auf diese kurze Entfernung um voile 200 
Meter, entsprechend einer Neigung von 1:80; die specihsche Xeigung 
berechnet sich hiernach auf 1 : 107. 

Nicht die ganze Masse des Gletschers machte jedoch, um von 
Admont nach Altenmarkt zu gelangeu, den Ebnweg durcli das Gesause 
und ilber Hieflau, sondern ein nicht unbetrachtlicher Theil von etwa 
2U0.0U0 Quadratmeter Querschnitt iiberschritt den Sattel von Buchan 
(850 Meter Sp. K.) und erreichte ilber St. Gallen bei Altenmarkt wieder 
das Thai der Enns, nachdem die beiderseitigen Eisstrbme sclion vorher 
iiber den niederen Sattel „Im Erb“ (676 Meter Sp. K.) mit einander 
Flihlung gewonnen batten. Auf dem Hange, der sich vom Eiseuzieher 

• oberhalb St. Gallen zu der Admonter Hohe hiuaufzieht, liessen sich 
erratische Geschiebe bis auf 330 Meter iiber die heutige Thalsohle, 
also bis zu 900 Meter Meereshbhe verfolgen; die Oberfliiche des Eises 
senkte sich demnach vom Buchauer Sattel bis zum Eisenzieher auf 7 
Kilometer um 170 Meter (1 : 41) und von hier bis Altenmarkt auf 10 

b UntersiTcliurigen iiber die phj^sikalisclie Geograpliie der Alpeu. Leipzig 1850, 

pag. 158. 
b Vergletscberuug der Deiitscbeu Alpeu, pag, 191. 
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Kilometer urn 200 Meter (1 : 50) ’); aiif tier letzteren Tlieilstrecke betriip; 
iiaeli diesem die specifisclie Xeigiin^- des Gletscliers 1 : 111 , also fast 
ii’eiiau dasselbe, wie in der unmittelbar vor der Vereini^Giiig’ der beiden 
Eisarme gelegenen Partie im Ennstliale sell)st. Es lasst sich dalier er- 
freulicller^yeise auch bier wieder die beste Uebereinstimmung der ver- 
schiedenen Beobaclitiiiigen constatiren. 

Unterhalb Alteiimarkt gelang es nnr niclit melir, irgend welclie 
Spnren glacialer Tliatigkeit zn erkennen; es bestiitigt dies die Ver- 
miitbung, welclie sicli bereits bei Betraclitung der geringen Macbtig- 
keit des Eises in dieser Gregend im Vereine niit den angegelienen 
Xeignngsverlialtnissen seiner Oberflaclie anfdrangt, dass namlicli der 
Gletscher bier scbon seinem Ende nalite nnd sicb kanin nocb weiter 
als einige Kilometer erstreckt baben dlirfte. Man wird nicbt weit febl- 
gelien, wenn man annimmt, dass der Absebwiing des alten Enns- 
gletsebers znr Zeit seiner grdssten Ansdebnnng in der Gegend von 
Klein-Eeifling, in einer Meeresbobe von nngefabr 400 Meter zu sucben 
sei. Nun konnte wobl gefragt werden, wo denn dann der Stirnwall 
sei, welcher sonst in der Eegel den grdssten Stand eines jeden 
Gletscliers bezeicbnet, nnd Derjenige, deni etwa ans eigener Anscbanimg 
(lie woblausgepragte Moranenlandscbaft der baveriscben Hochebene 
Oder jene am Fnsse der Sltdalpen bekannt ist, wird mit Staunen bier 
im Ennstbale jede Andeutung dieser cbarakteristiseben Grenzmarke 
vermissen. Die Antwort aiif diese Frage ist einfacb die: ein solcber 
Stirnwall, oder vielmebr eine ganze Eeibe von solcben Wallen, war 
wobl seinerzeit ansser alleiii Zweifel vorbanden, vermoclite aber der 
nacbberigen Erosion nicbt genilgend zn trotzen, sondern ist dnrcli die- 
selbe ganz nnd vollstandig vernicbtet worden. 

Es muss bier librigens dagegen Verwabrnng eingelegt werden, 
dass diese letztere Bebanptnng etwa nnr als ein billiges Ansknnftsmittel 
beAvertbet Averde, Avelcbes in beqnemer Weise iiber die ScliAvierigkeit 
einer positiven Grenzbestimmnng binwegbilft; es ist Adelmebr ans der 
Natnr der Sacbe selbst erklarlicb, dass es nnr so nnd nicbt leicbt 
anders sein konne. Anf der baveriscben Hocbebene verbreitete sicb die 
Moranenlandscbaft liber flacbes Terrain anf weite Strecken, wabrend die 
spateren Wirknngen des fliessenden Wassers ranmlicb bescbrankt Avaren 
nnd nnr an Avenigen Orten anf die Zerstbrnng der Glacialreste bin- 
arbeiten konnten. Im Gebirge jedocb sind die Endnioranen der Gletscher 
localisirt, dagegen die Erosionsvorgange jeder Art sowolil in extensiver 
Avie in intensiver Beziebnng nuverbaltnissmassig gesteigert; kein Wnnder 
also, dass wir bier manclie Werke der Gletscher Awmissen, Avelcbe 
sicb im Flacblande nnter glinstigeren Bedingnngen fast nnversebrt zn 
erlialten A^ermocbten. Es feblen ja im Gebirge ancb die inneren Walle, 
Avelcbe AA^abrend des jedenfalls dnrch Pansen nnd kleine Oscillationen 
niiterbrocbenen Eiickznges der Vereisnng znr Bildnng gekommen sein 

0 Das starkere Gefall auf der ersteren Strecke ist dnrch den raschen Fall der 
Thalsohle bedingt. Fm sich von diesen Neigungsangabon leicht eine Vorstelliing machen 
zn konnen, sei heraerkt, dass 1 : 40 das starkste Gefall ist, welches bei Eisenbahnen 
nach dem Gesetze vorkonimen darf, nnd welches thatsachlich fast anf jeder nnserer 
Bergbahnen in den Alpen , wie z. B. am Semmering, Brenner, Arlberg, St. Gotthard 
u. s. w. zn wiederholten Malen erreicht wird. 1 : 200 ist anf jeder Alpenbahn eine 
ganz gewohnliche Steignng. 
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miissten, wogegen man den Ueberresten von Griuidmoranen doch 
bin und wieder, und stellenweise sogar ziemlicb banfig, begegnet. Dies 
findet wiederum in der Art der Ablagernng dieser beiden verscbiedenen 
Gattungen von Moranen seine Erklariing. Die Seiten- und Stirnmoranen 
traten in jeder einzelnen Gletscberpliase in einem bestimmten Xiveau, 
an einer ganz bestimmten Stelle auf und wurden vom Gletscber dort- 
selbst abgelagert, ©line Rlicksiclit darauf, ob der Ort, an dem dies 
gescbab, fiir ibre Erbaltung giinstig war oder nicbt. Diese Moranen 
wurden ferner nacb Linien abgelagert, und so konnte es sicb leicbt 
ereignen — und esi wird dies eben aucb wirklicb in den meisten 
Fallen so gewesen sein —, dass der ganze Stricb der Ablagernng auf 
ein Terrain zu liegen kam, welcbes in Folge seiner Neigungsverbalt- 
nisse oder wegen verscbiedener anderer Umstande einer ^Erbaltung 
dieser Wabrzeicben einer ebemaligen Gletscberverbreitung in mebr oder 
minder bobem Grade abtraglicb war. Endlicb ist nocli zu bedenken, 
dass die in Rede stebenden Moranen, in denen der Scbutt der Gletscber- 
oberflacbe, wenn vorbanden, eine bervorragende Rolle spielt, dem 
Terrain ganz oberflacblicb aufgelagert werden; sie unterbrecben stbrend 
das Relief der Landscbaft und fallen desbalb leicbt der nivellirenden 
Tbatigkeit spaterer Erosion zum Opfer. Anders ist dies Alles bei den 
Grundmoranen; ibre Ablagernng erfolgt nacb F1 a c b e n, und zwar vor- 
zugsweise dort, wo durcb muldenfbrmige Vertiefungen im Gletseber- 
bette eine Ansammlung derselben von vorneberein begiinstigt wird. 
Die Verbreitung von Grundmoranen ist also von dem Relief der Oert- 
licbkeit mit abbangig, sie wird in ibren Grundzligen von demselben 
vorgezeicbnet und stebt demnacb mit diesem im besten Einklang. Die 
Grundmorane kleidet die Unebenbeiten des Uutergrundes aus, sie ver- 
bitllt und ebnet die Unregelmassigkeiten desselben und kommt biemit 
der Wirkung der Erosion gewissermassen entgegen; wo sie dennocb 
an exponirten Punkten auftritt, wird sie ebenfalls im Verlauf nicbt 
allzulanger Zeit entfernt, da sie aber eben vorzugsweise an gescbiitzten. 
biezu scbon pradestinirten Stellen zur Anbaufung kommt, bleiben Reste 
von ibr in grosserer Menge bis auf spate Zeiten erbalten. 

Ein Umstand verdient bier nocb eine kurze Besprecbung. Man 
bat in neuerer Zeit vielfacb, wie es zuerst Agassiz beziiglicb der 
Vereisung im Norden Europas getban, das alpine Inlandeis durcb den 
Mangel an Oberflacbenmoranen cbarakterisirt und aus dem Feblen von 
Resten soldier Moranen in den untersucbten Gebieten und dem nur 
vereinzelten Vorkommen von eckigen Gletscberblocken gefolgert, dass 
wahrend des Maximums der Vergletscberung nur ein sebr geringer 
Gesteinstransport auf dem Eise, hingegen ein desto starkerer und aus- 
giebigerer u n t e r demselben erfolgte. Dass nun b e u t e dergleicben 
Moranenreste in der That gar nicbt oder docb nur ausserst seiten an- 
getroffen werden, das kann nacb dem, was oben liber die Ablagernng 
und die Erbaltung von Moranen im Allgemeinen gesagt wurde, nicbt 
mebr llberrascben, und es wiirde somit kauin erlaubt sein, aus diesem 
negativen Resultate unserer Beobacbtung eine solclie Folgerung, wie 
die eben angegebene, zu zieben. Aber man bat den in Rede stebenden 
Ruckscbluss auf die Bescbaffenbeit der eiszeitlicben Gletscber aucb durcb 
eine plausible tbeoretiscbe Speculation gestlitzt, indeni man niimlicb 
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(laraiif liinwies. dass Oberfliiclioinnoraiion mir dort entstelicii kijnncn. 
wo der Gletscdier von seliroffen Felsi)articn id)erraut werde. was ahcr 
walirend der Glaeialperiode in Fol^-e der g-rossen Maeliti^-keit der Fis- 
strdme nnd der tiefen Lage der Sclineelinie scldeeliterdings nielit der 
Fall gewesen sein kdnne. 

Diese Erwagimg gilt alter — es mnss dies ganz besonders betont 
werden —- nnr fiir den Zeitabsebnitt der starksten.Gletseberentwicklung, 
iind selbst fiir diesen niebt an alien Orten. Das alpine Inlandeis ist ja 
nicbt init einein Male fix nnd fertig da gewesen, sondern musste sieb 
aus besebeidenen Anfangen entwiekeln, nnd der grossen Eiszeit glng 
jedenfalls ein Stadium vorans, welebes an nnsere gegenwartige Gletscber- 
welt erinnert. Die Gletscher, aus denen spater die riesigen Eisstrdme 
der grossen Alpentbaler erwnchsen. waren einst gewiss nicbt bedeuten- 
der . als unsere lieutigen es sind, nnd aiieb ihre orograpbisebe Ver- 
breitung war ebemals in gleiclier Weise besclirankt. Xieinand wird 
nun die Bedeckimg dieser sozusagen embiyonalen Gletscher mit Moranen- 
scliutt leugnen wollen, alle Bedingungen fiir das Vorbandensein einer 
solcben waren ja damals, so wie jetzt. vollaiif vorlianden. Aus diesen 
sebuttbedeekten Gletscbern alter entwickelten sieb ganz allmalig die 
grossen Eismassen der Diluvialzeit; von kleinen Anfangen bis zu ibrer 
enormen Grdsse mussten sie alle mdglieben Zwisebenstadien durcb- 
laufen, nnd ibre Zungen draugen langsam immer mebr nnd welter in 
den Tbalern vorwarts. So lange nun die Gletscberzungen im Gebirge 
selbst sieb befanden, mussten sie jederzeit mit Oberflacbenmoranen ver- 
seben gewesen sein, denn die Zungen der Eisstrome reicben immer 
unter die Firnlinie berab. nnd die Bergbange zu ibren Seiten waren 
mitbin bis zu einer gewissen Hobe scbneefrei. Der alte Gletscber des 
Ennstbales also, welcber, wie gezeigt wurde, das Gebirge nicbt ver- 
liess, bat selbst zur Zeit seiner grdssten Ausdebnung sicberlicb auf 
seinem Riicken Moranen getragen, walirend diese Erscbeinung welter 
im Westen, so lange sieb dort die Eismassen aus dem Gebirge beraus 
auf die demselben vorgelagerte Hocbebene ergossen, und somit Berg 
und Tbal gleicbmassig unter der Firndecke begraben lag, kaum oder 
dock nur in bdcbst minimaler Ausbildung aufgetreteii sein konute. Beim 
Rlickzuge der Yergletscberung mussten jedocb wieder dieselben Ver- 
baltuis>e Platz greifen, wie sie walirend des Anwacbsens derselben 
vorlianden waren, und ein Zeitgenosse der seliwindenden Vereisung 
wiirde alsdann aucb auf den inneralpinen Gletscbern Tirols und Ober- 
baverns von Neuem Moranen und Oberflacbenschutt benierkt liaben; er 
batte feriier aucb die Stirnwalle wabrnebmen konnen, welclie die 
Gletscber bei ilireni Rtickwartssclireiten zweifelsobne bin und wieder 
binterliessen, die aber seitber wold in den meisteu Fallen von dem 
nagenden Zabu der Zeit langst wieder altgetragen wurden. Wie rascb 
dies letztere vor sieb gebt, dazu bieteii ja die bistoriscben Oscillationen 
unserer lieutigen Gletscber ein ebeiiso ansebaulicbes, wie lebrreicbes 
Beispiel. 

AVie wir salieii, erstreekte sieb. der diluviale Eisstrom des Enns¬ 
tbales bis ungefabr in die Gegend von Klein-Reifling und endete dort- 
selbst in einer Seebblie von 400 Meter; der Inngietseber bingegen, 
welcber docb um so vieles macbtiger war als jener, vermocbte diese 
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Tiefe nicht zu erreichen, sondern fand die Greuze seines Vordringens 
hereits zwisehen 500 imd 600 Meter auf der oberhayeriselien Ebene. 
Es scheint dies anfangs einen Widerspriicli in sicli zii schliessen, denn 
man sollte ja vielmetir erwarten, dass der Inngletscher bei seinem weit- 
aiis grosseren Einzugsgebiete unter sonst gleichen Verbaltnissen tiefer 
vorgedrungen sei, als sein kleinerer Gefabrte im Ennsthal; aber abgesehen 
von der Verscbiedenbeit in der Ansdebnnng der Xahrbezirke Avaren eben 
die Verbaltnisse bier aiich noch in der Weise ungleicb, dass die Ab- 
schmelzimgsflaclie des Ennsgletschers sicb lediglicb iii die Lange und 
nach der Tiefe zn erstreckte. wahrend jene des Inngletscliers vorziigs- 
weise in die Breite entwickelt Avar, Avobei sie auf Aveite Entfernimg 
bin in derselben Hobenlage verblieb. Der Ennsgletscber bot also in 
Folge des Umstandes, dass er in einem engen Tbale eingezAvangt Avar, 
der Abscbmelzung in jeder bestimmten Hblienstufe keine grosse Ober- 
flacbe dar, Avobingegen bei dem Tiroler Eisstrom, dessen Ende sieb auf 
der Hocbebene ungestort nacb alien Seiten ausdebnte, gerade das Gegen- 
tbeil der Fall Avar; dies macbt das tiefere Vorriicken des ersteren ver- 
standlicb. 

Aber auch nocb ein anderes Moment Avird durcb dieses VerbaItniss 
deutlicb vor Augen gebracbt. Es ist obne Aveiteres erklarlieb, dass der 
Inngletscber^ bei sonst gleicbfbrmigem Wacbstbum, im Gebirge sebneller 
vordringen musste, als draussen auf der Ebene; denn bei dem relativ 
engen Querscbnitt des Eisstromes im Tbale musste sicb jede Vermebrung 
seiner Masse alsbald durcb ein AnAvacbsen in der Langsricbtung des- 
selben geltend macben, Avabrend auf dem flaeben Lande, avo die Aus- 
breitung der Eismasse radial erfolgte, der auf jeden einzelnen Ort 
entfallende J^etrag des allgemeinen Vorscbubs sicb notbAvendigerAveise 
stets verminderte. In dem einen Fade concentrirte sicb das Vorriicken 
des Gletscbers auf ei ne Ricbtung und trat desbalb in derselben mit 
voller Starke auf, in dem anderen bingegen wurde es durcb Vertbeilung 
liber eine Aveite Flacbe allentbalben gescbAvacbt. Wir sebenjaaucb 
beute innerbalb einer und derselben Oscillationsperiode Gletscber, deren 
Zungen in enge Tbaler eingebettet sind, grosse ScliAvankungen ibrer 
Lange erleiden, Avabrend andere, Avelcbe ein breit ausgebendes Ende 
besitzen, dieses nur um kurze Strecken verscbieben. 

Es musste dann aucb in dem Stadium, Avelcbes der Maximalent- 
faltung der Vereisung voranging, der Ennsgletscber, AA^elcber auf 
das Gebirge bescbrankt Avar, in seinem Tbale rascber vorriicken, als 
der Inngletseller draussen auf der Hocbebene am Fuss der Alpen, aa^o- 

selbst er mit seinen Xaebbarn bereits zu einem uniibersebbaren Meere 
von Eis verscbmolzen Avar; es Averden mitbin die beiden Eiskorper zur 
selben Zeit verscliieden Aveit von der aussersten Greuze ibres Vordringens 
entfernt geAvesen sein, und ZAvar jener Aveiter als dieser. Dasselbe 
musste nun in abnlicber Weise aucb beim ScliAvinden der Vergletscberung 
stattgefunden baben, so dass die oberbayeriseben Eismassen sicb jeAveils 
nur umWeniges nacb den Bergen bin zuriickzogen, Avabrend im Enns- 
tbale das Eis in den correspondirenden Zeitabsebnitten auf Aveit grossere 
Distanzen retirirte. Innerbalb der letzten Periode des Vorriickens, eben- 
soAvobl Avie zu Beginn des Riickzuges, A^erlangerte und verkiirzte sicb 
demnacb der Gletscber des Emistbales nocb — beziebungsAveise sebou 



Die alteii Gletsclier der Euus iind Steyi*. 451 

— uin ein Bedeutendes, woi^’cg’en in 01)crhayerii die ents])rceliendc 
Oscillation in der Bewe^iiii^’sricbtiin^’ der Eisniasse viel hesclirankter 
war nnd sicli nnr anf eine knrze Entferiiiin^' erstreckte. Der Inn^letsclier 
blieb also inn die Zeit der grbssten Eisverbreitung- viel liinger stationar 
als jener, nnd wenn wir sonacli bier wie dort von dem anssersten Ende 
des Vordringens nm gleiclie Strecken znrnckgelien, so finden wir, dass 
dieselben iin Ennstbale in einem viel spiiteren Stadium der berannalien- 
den Vereisung- von dem Gletsclier bedeckt nnd bernacli viel frillier von 
demselben wieder verlassen warden, als jene anf der oberbayerisclien 
Hocbflaclie. Gelegentlicli der Abnalime des Glacialplianomens begann 
somit die Erosion des fliessenden Wassers ihre anf die Vernicbtnng 
der Gletsclierspnren gericlitete Tbatigkeit im nnteren Ennstlial weit elier 
zn entfalten, als anf dem nordalpinen Vorlande, nnd es verliand sich 
mitbin dort die langere Daner des Zerstbrnngsprocesses mit der grbsseren 
Intensitat, welche demselben im Gebirge gegeniiber der Ebene innewolint, 
zn nmso ansgiebigerer Wirknng. Da nnn zndem in der Niibe der 
einstigen Maximalgrenze der Vereisnng Kommen nnd Geben beim Enns- 
gletscber rascber erfolgte, als bei dem oberbayerisclien Eismeer, nnd 
somit die anssersten Etappen in longitndinaler Eicbtnng von dem ersteren 
bei weitem nicbt so lange bebanptet warden, als von diesem, so waren 
im Ennstbale ancli die W e r k e des Gletscbers gegen sein Ende zn 
geringer nnd konnten nnn doppelt leicbt dnrcb die starkere nnd langer 
einwirkende postglaciale Erosion beseitigt werden. Das seltene Anf- 
treten von Glacialspnren nnterbalb des Gesanses nnd der ganzlicbe 
Mangel an solcben in der Gegend von Klein-Eeifling selbst, darf nns 
daber ancb nicbt im Entferntesten liberrascben, sondern wird vielmebr 
in Umkebrnng 'des eben Gesagten znr scbonen Bestatignng der oben 
initgetbeilten Bestimmnngen nnd Yermntbnngen ilber die Ansdebnnng 
and die Grenzen der alten Gletscberznnge im nnteren Ennstlial. 

Ancb an den Miindangen des Salzatbales nnd des Erzbacbes sind 
keine sicberen Anzeicben einer einstigen Vergletscbernng vorbanden, da 
die localen Gletsclier dieser Tbiiler, wenn sie ilberbanpt bis znr Ver- 
einigniig mit dem Hanptgletscber gedieben, nnr knrze Zeit diese ansserste 
Position bebanpten konnten. Im Tbale der Salza fand icb die ersten 
Glacialspnren bei Palfan, woselbst anf den macbtigen Scbotterterrassen 
Grniidmoranen anftreten. Der Umstand, dass dieselben lediglicb ans 
Kalken nnd Werfener 8cbiefern besteben, scbliesst die Mbglicbkeit ans, 
dass etwa der Ennsgletscber bier einen Zweig bereingesendet batte, 
denn sonst miissten den Moranengescbieben ancb krystalliniscbe Ge- 
steine nntermengt sein. Dass dies nicbt der Fall, wird somit znin 
Beweise, dass das Salzatbal seinen eigenen Gletsclier erzengte. Tbal- 
anfwarts mebren sicb denn ancb die Gletsclierspnren, nnd bei Wildalpen 
betindet sicb ein sclibner Anfscblnss in einer 50 Meter macbtigen Morane. 
Rnndbbcker treten niitnnter an den Tbalbangen anf, nnd bin nnd Avieder 
finden sicb ancb Gletscberscbliffe an den Felsen, docb sind letztere 
nicbt immer zweifellos als solcbe zn erkennen. Grnndmoranen sind 
hingegen ziemliclr banfig. Die Siebenseen im Gebiete des Seisenbacbes 
sind dnrcb Moranenscbntt abgedammt. Ancb der Erzbacb batte seinen 
eigenen Gletsclier. Spnren desselben finden sicb am Leopoldsteiner See 
nnd im Fobestbal, soAvie in der Gegend A'On Eisenerz. Sildlicb von 
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(lem g’enannten Hiittenorte treten am FranzoBenbiiliel die charakteristi- 
schen Ziig-e der Moranenlandscliaft auf, das gauze Terrain ist von 
nnregelmassigen Wallen nnd Hiigeln bedeckt. Einige EntbLissungen 
lehren den Aufbaii derselben kennen, sie bestelien ans eckigem Scliutt. | 
vermischt mit geriindeten und gekritzten Gescbieben. | 

Ungleicb hanfiger als im nnteren Ennstliale begegnet man den 
Ueberresten aus der Glaeialperiode im Bereicbe der oberen Enns. AVie 
wir sahen, gelang es bier mit Hilfe der erratiscben Blucke nnd Ge- 
scbiebe, die Maebtigkeit des alten Gletscdiers mit ziemtic'ber Genanigkeit 
zu bestimmen. Unterbalb dieser oberen Gesebiebegrenze ist erratisebes • 
Material an maneben Orten sebr verbreitet, docb bat es wenig Interesse, : 
alle Vorkommnisse dieser Art ziir Aufzablnng zu bringen. Einigen 
derselben verleiben jedocb die naberen Umstande ibres Auftretens | 
erbobte Bedeutung. ’ 

Bei Gstatterboden im Gesaiise verlanft die obere Gesebiebegrenze 
in einer Seebobe von 1000 Meter. A'^on Norden kommen bier mebrere 
Graben berab, welcbe eiiiem weiten Kessel entspringen, der von dem 
wildzackigen Kranz der wettergebleicbten Felswaiide des Grossen und 
Kleinen Bucbsteins, der Tieflimauer und der Lucketen-Wand und weiter- 
bin von dem krumndiolzbewacbsenen Gebange des Tamiscbbacbtburms 
umrabmt wird. Dieser Kessel war wabrend der Eiszeit von einem localen 
Gletscber erfullt, welcber mebrfacb Bpuren seiner Anwesenbeit binter- 
lassen bat. Zur Zeit des Maximums der A^ereisung war die Zunge des 
localen Gletscbers mit dem Haupteisstrome, welcber durcb das Gesause 
dabinzog, verscbmolzen, d. b. sie wilrde an und filr sicb, obne Eiick- 
sicbt auf den Bestand des Hauptgletscbers, in ein tieferes Niveau binab- 
gedrungen sein, als es jenes war, welcbes die Oberflacbe des letzteren 
erreielite. Es ist klar, dass, als beim Riiekzug der Vergletscberung die 
Oberflacbe des Hauptgletscbers sank, das Zungenende des localen 
Gletscbers in die Hdbe zuruckweicben musste, so dass endlicb bei einem 
bestimmten Btande des ersteren die Lostrennung des localen Gletscbers 
von demselben erfolgte. Nun faiid icb oberbalb des Gstatterbodenbauers 
in einer Hdbe von 800 Meter krvstalliniscbe Gesteine, welcbe der Grund- 

%j 1 
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niorane des Ennsgletscbers entstammen. Es konnte also die besagte Los¬ 
trennung keinesfalls in einem tieferen Niveau erfolgt seiii, als eben in 
800 Meter, denn soweit der locale Gletscber als selbststandiges Gletscber- 
individuum bestand, musste er alle Ablagerungen des Hauptgletscbers 
binabsebieben oder aber durcb seine eigenen itberdecken. Es ist aber 
damit durebaus niebt gesagt, dass die Abldsung der beiden Eismassen 
niebt etwa sebon in einem bdlieren Niveau batte vor sicb gegangen sein 
kdnnen, denn es ware ganz gut denkbar, dass bdber oben erratisebes 
Material entweder gar niebt abgelagert oder aber bernacb auf irgend 
welcbe andere Weise entfernt wurde. Jeiie 800 Meter reprasentiren dem- 
nacli einen u n t e r e n Grenzwertb fiir die Hbbe, in welcber beim Sebwin- 
den der Vereisung Zungenende des localen und Oberflacbe des Haupt¬ 
gletscbers sicb beriibrten. Da nun aber aucb fur den Maximalstand des 
Hauptgletscbers stets nur ein u n t e r e r Grenzwertb ermittelt werden kanii, 
so ersebeint die Differenz zwiseben diesen l)eiden Daten llberbaupt niebt 
als ein Grenzwertb, sondern als irgend eine mittlere Grbsse, welcbe 
ebensowobl ubersebritten, wie aucb moglicberweise gar niebt erreiebt 
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worden sein koniite. Je naclidem namlicli jene beiden imtercn Grenz- 
bestinimuiii>’eii weit oder vcrscliieden weit iinter der wirkliclieii 
Huhe der beznp,licdieii Niveaux ziiriickbleiljeii, werdeii sieli diese Ab- 
weiclningeii entweder gegeiiseitig* compensiren oder aber vergrcisserii, 
bezieliimg'sweise verkleiiierii. Es koiinte z. B. die Abtrenniing der beiden 
Eisstrdme in 810 Meter Hdlie erfolgt sein, wabrend friiber der Maximal- 
stand des Hauptgletscliers 1100 Meter betragen batte; mdglicberweise 
aber ist die Unsicberbeit der Bestimmnngen die umgekebrte, und waren 
die bezilglicben Hdben etwa 900 und 1010 Meter; in dem ersteren Falle 
wiirde die DitFerenz der beiden Niveaux 290 Meter, in dem zweiten bin- 
gegen nur 110 Meter betragen; beide Falle liegen aber innerbalb des 
Bereicbes der durcb unsere Beobacbtung gebotenen Mdglicbkeit. Die 
Differenz von 200 Meter, um welcben Betrag unserer Beobacbtung 
zu Folge die Zunge des localen Gstatterbodengletscbers zur Zeit ibrer 
Losldsung von dem Hauptgletscber unter dessen einstiges Maximalniveau 
binabgereicbt baben konnte — welcber Betrag indessen ebensogut 
grosser wie kleiner gewesen sein kann —, erscbeint somit nicbt ge- 
eignet, um auf Grund derselben weitere Schlusse auf die Beziebungen 
zwiscben der Ausdebnung von Haupt- und Nebengletscber zu zieben, 
so verlockend ein soldier Vorgang sonst aucb ware. 

Aebnlicbe Verbaltnisse treten uns auf der Siidseite des Dacbstein- 
gebirges nocb weit autfallender entgegen. Hier wurde die obere Ge- 
scbiebegrenze auf dem Riicken zwiscben der Neustatt- und der Brand- 
alpe, sowie auf den Haugen des Brandriedels in ca. 1600 Meter Hobe 
gefunden. In dem Graben jedocb, welcber zwiscben dem genannten 
Riicken und dem Brandriedel verlauft, ist von erratiscbem Scbutt absolut 
nicbts zu entdecken, bingegen siud in demselben sclione Grundmoranen 
aufgescblossen, welclie lediglicb aus den Kalken des Dacbsteimassivs 
besteben, also von einem localen Hangegletscber berriibren. Ein kleiner 
Rest desselben ist aucb lieute nocb vorbanden, es ist dies der Edelgries- 
ferner, der einzige Gletsclier der „griinen“ Steiermark. Erst unterbalb 
der Scblizenalm, in einer Hdbe von 1440 Meter, stellen sicb aucb im 
Graben krystalliniscbe Gesteine der Centralalpen ein, und zwar sofort in 
ziemlicber Menge. Bis bierber diirfte also die Zunge des Edelgriesferners 
gereicbt baben, als sie sicb vor dem scbwindenden Ennsgletscber los- 
riss. Macbtiger war der locale Gletscber, welcber von den Karen am 
Fusse der ungebeuerlicben Siidwande der Dacbsteinspitzen, der Scbarl-, 
Maar- und Neustatt-Alpe, in das Tbal der Kalten Mandling vordrang. 
Nacbst der Miible im Tiefenbacb fand icb bier in einem kleinen Seiten- 
graben nocb erratiscbe Gescbiebe der Centralalpen in 1180 Meter Hobe, 
weiter aufwarts jedocb sab icb nur mebr Kalk. Bei der 8cbarlalpe 
(1486 Meter O.-A.) betinden sicb mebrere alte Endmorauenwalle, welclie 
besonders wabrend des Anstieges auf den Sulzenbals, oder von der Neii- 
stattalpe ber, scbdii iiberseben werden kdnnen. Sie besteben zunieist aus 
eckigem Kalkscbiitt und riibren jedenfalls scbon von einem postglacialen 
Stadium der Vergletscberimg ber. Aucb in der Gegend der Maar- 
alpe ist in fast gleicber Hobe ein abnlicber Stirnwall erbalten. Ein 
localer Gletscber erstreckte sicb ferner von der Biscbofsmutze und dem 
Gosaiier Stein lierab in das Tbal der Warmen Mandling. Hier batten 
die Eismassen des Hauptstromes wabrend ibrer grossten Entfaltiing die 
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Hohe von 1600 Meter siclierlicli liberscliritten; clennoch aber fiuden sich 
in diesem Thale die hbchsten krvstalliniscben Gescbiebe ebenfalls bereits 
in 1200 Meter. Hbber oben sind ebenso, wie aucb in deni benacbbarten 
AiialpengTaben, nur locale Grundmoranen vorhanden. Aus alien diesen 
Beobacbtungen gebt jedocli vorlaufig mir das Eine mit Sicberlieit ber- 
vor, dass die Verscbmelzung der nacb abwarts vordringenden Hiinge- 
gletscber mit dem anwacbsenden Hauptgletscber scbon erfolgte, lange 
bevor der letztere seinen bbcbsten Stand erreicbt batte, und dass die 
Hangegletscber wabrend des Eiickznges der Yereisung sicb nocb weit 
nnter das einstmalige bocbste Niveau des Haiiptgletscbers binab er- 
streckten. Wlirde ims das Ausmass dieser Dillerenz fiir verscbiedene 
Falle genau bekannt sein, oder kbnnten wir dasselbe wenigstens 
zwiscben zwei Grenzwertbe einscbliessen, dann ware es vielleicbt inbg- 
licb, sicb auf diesem Wege mit Erfolg der Frage nacb der Kobe der 
glacialen Scbneelinie zu nabern. Im Ennstbale ist indessen selbst durcb 
detaillirtere Untersucbimgen eine pracise Wertbbestimmiing der erforder- 
licben Angaben nicbt zu erbotfen, wobl aber konnte dies in den Tbalern 
der Salzacb oder des Inn der Fall sein, woselbst die Spuren der Eiszeit 
viel zablreicber und besser erbalten blieben. 

Eine Nutzanwendung kann jedocb der Glacialgeologe aus diesem 
leider nur qualitativ und nicbt aucb quantitativ erkeunbaren Yerbalt- 
nisse fiir sicb zieben. Ebensogut namlicb, wie man bei nicbt geniigend 
scbarfer Unterscbeidung zwiscben den in ibrer verticalen Verbreitmig 
nicbt durcb ein bestimmtes Hblienniveau bescbrankteu localen Gruud- 
moranen einer- und den Ablagerungen des Haiiptgletscbers andererseits 
fiir die Macbtigkeit des letzteren leicbt einen zu b o b en AYertb erhiilt. 
kann man aucb zu einer U n t e r scbatzung derselben verleitet werden. wenn 
man die erratiscbe Gescbiebegrenze an solcben Orten bestimmt, an denen 
sie wabrend des Scbwindens der Yereisung von einem localen Gletscber 
mbglicberweise verscboben oder von seinen Ablagerungen liberdeckt wurde. 
Man muss also bei der Bestimmuug der oberen Gescbiebegrenze die localen 
Gletscber sebr im Auge bebalten und wird am vortbeilbaftesten bierzu 
solcbe Oertlicbkeiten wablen, welcbe ausserbalb der Babnen soldier Zutluss- 
gletscber gelegen sind. An Bergbangen in der engsten Bedeiitiing des 
Wortes wird das sicberste Resultat gewonnen werden, bingegen sind Stellen, 
welcbe unterbalb von Karen oderMulden gelegen sind, sowie ferner Graben. 
Bunsen u. dgi. vorsicbtig zu nieiden. Diese Beziebungen zwiscben der 
Haupteismasse des Tbales und ibren localen Ziifiiissen wurdeii bisber nicbt 
in geniigender AYeise beacbtet. 

Es wurde scbon vorber die Tbatsacbe bervorgeboben, dass zwar 
die kiystalliniscben Gesteine der siidlicben Ennsseite durcb die Eis- 
niassen ilber das jenseitige nbrdliclie Gebange verbreitet wurdeii, dass 
jedocb das umgekebrte Yerbaltniss nicbt stattfand, iiidem in den 
Moranen-Ablagerungen am recbten Ennsgebange die Gesteine der Kalk- 
zone feblen. Sogar auf der Tbalsoble selbst begegnet man dieser ein- 
seitigen Trennung der Gescbiebe, ziimindest in ibrer oberen Strecke; 
erst von Irdning an beginnen die Kalkgescbiebe aucb am recbten Ufer 
aufzutreten und zieben sicb selbst in jeiie alte Tbaluug, welcbe einst- 
nials die Enns siidlicb voni Mitterberg bei Liezen in das Paltentbal 
bintibergeleitet baben soil. Diese Erscbeinung wird leicbt erklarlicb. 
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wenn man bedenkt, (lass der altc Glctsclicr des Ennstliales liaupt- 
sachlich von den Centralalpen her ^'cspeist wiirde, walirend ei* aiis 
dem Kalkgebirg’e nur geringe Eisziifliisse erliielt; cs spiegelten sicli 
eben zur Glacialzeit die lieutigen liydrograpliiscben Verbaltnisse wieder. 
In Folge dieses Umstandes wurde von Sit den her ein bei weitem grbsserer 
Driick auf die Eismassen des Thales aiisgeUbt als von Norden, weslialb 
die letzteren sicli bestrebten, nacli der Riebtung des geringeren Driickes 
aiiszuweicben. So entstand innerbalb des Eises ausser der allgemeinen 
Bewegung desselben entlaug dem Thalzuge aiicb eine solcbe von melir 
untergeordneter Bedeutimg in die Qiiere, welcbe die Aiisbreitung von 
erratisebem Materiale ans dem Urgebirge liber den Abbang der Kalk- 
alpen l)ewirkte. Am starksten maebte sicli diese Querbewegiuig im 
obersten Tbeile ,des Ennstliales geltend, wo diircli die Thaler der Nie- 
deren Tauern die bauptsacblicbsteii Nabrstrbme des Gletschers lierab- 
kameii. Hier wurdeii die Gneisse uiid Glimmersebiefer des Hocbgolling 
und der Hoben Wildstelle bis weit binein in die Hocbtbalfurcben des 
Daebsteingebirges verscbleppt, luid desbalb gelang bier die Bestimniimg 
der oberen Gescbiebegreiize mit grbsserer Genauigkeit mid an mebreren 
Orten, als in den uuteren Partien des Ennstbales. Zablreicb liegeii die 
Tauerngesteine auf der somiseitigen Abdacbimg des Rossbrandes bei 
Radstadt umber, und die Hocbflache der Ramsau ist tibersaet mit 
fremden Blbcken und Gesebieben. Ueber die Seiike von Mitterndorf 
ergoss sicli ein Zweig des Ennsgletscbers in das Thai der Trauii, wie 
aus eiiieni Ostwest gericbteteii Gletscberscbliff unfern des Mitternclorfer 
Babiibofes des Naberen ersicbtlicb wird. Auf diesem Wege nabm der- 
selbe Urgebirgsgesebiebe in Menge mit sicli; in dem sebonen, weiten 
Beckeii von Mitterndorf liegeu sie ziemlicb baufig in den Mooreii des 
Tlialgrundes umber, und aucb im Trauiitbale selbst ist bekaniitlich an 
erratisebem Material kein Mangel. Dennocb aber kaiii es auf der Kalk- 
alpenseite bier im Enustbale uocb lange niebt zu jeiier massenhaften 
Ablageruug von Fiiidlingen kiystalliniscber Gesteine wie im Tiiiitbal, 
wo dieselben, z. B. am Seefelder Pass, in soldier Zalil auftreten, dass 
man sicli fragen hbnnte, „ob man in ein mesozoisebes Kalkgebirge 
Oder in ein krystalliniscbes Schiefergebirge einzutreten im Begriffe 
sei“.i) Audi die Verfraebtung von Urgebirgsgesdiieben binilber in die 
Thaler jenseits der Kalkalpenpasse waiv im Gebiete des Inngletscbers 
ungleich bedeutender als hier. Man muss eben wieder das Mass der 
Vergletscberung bier und dort in’s Auge fassen und darf dabei aucb 
die orograpbiseben Vorbedinguugen derselben niebt liberseben. Xiclit 
allein, dass der Inngletscber viel maebtiger war als jener des Enns¬ 
tbales, und somit sein Ueberfliessen liber die Einsattlungen der Kalk- 
alpenkette entspreebend starker, so kamen dort aus den Hoebregionen 
der Oetztbaler-Gruppe und des Zillertbales so betracbtliche Eisstiiime 
imter starkem Gefalle berab, dass in Folge des dadurcb erzeugten ge- 
waltigen Druckes in dem sanftgeneigten Inntbale die Querbewegnng 
des Eises jene in der Langsriebtung des Thales bei weitem llberwog. 
So seben wir denn im Gebiete des Inn das Eis bauptsacblicb in den 
Quertbalern sicli bewegen und durcli diese das Gebirge auf dem kllrzesten 

b V. Moj sis0vies, Ueber die Gliederiing der oberen Triasbildimgen der dst- 
licben Alpen. Jahrb. d. k. k. geologisclien Beicbsanstalt, XIX, 1869, pag. 139. 
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Wege verla>ssen, walirend die in den einzelnen Langstlialahsclinitten 
lagernden Eismassen iin Allgemeinen nur die Verbindung der in den 
Qnertlialern strbmenden Gletscber vermittelten. Penck bat dies aiis der 
Verltreitnng der Gescliiebe erkannti), iind neuerdings gelangte aucli 
Blaas zu demselben Residtate, dein er dadurcb nocli verscharften 
Ausdrnck verleibt, dass er das mittlere Inntlial ziir Glacialzeit eher 
als einen „Eissee“, denn einen Eisstrom bezeicbnen inbchte.^) Aus dein 
Ennstliale liingegen kbnnen wir Gleiclies nicbt bebaiipten, bier folgte 
im Gegentbeile die HauptbeAvegung des alien Gletscbers** dem natiirlicben 
Abflusscanal der bentigen GcAvasser; eine QaerbcAA^eginig fand stellen- 
Aveise allerdings aiich statt, dock AA^ar dieselbe, AAde AAdr nns tiberzeiigten. 
nicbt A^on besonderem Belang. 

Mit der Abnalime der Intensitat der Vergletscberiing gegen Ost 
ging also eine starkere IndiAddualisirnng derselben Hand in Hand, die 
Gletscber konnten nicbt melir so leicbt in frenide Flussgebiete ein- 
dringen, sondern AA^aren — ZAA^ar nicbt ansscbliesslicb, aber dock der 
Hanptsacbe nacb — an die eigenen Tballanfe gebmiden. Im Westen 
scboben sicli die Eismassen, unbeirrt dnrcb die gegeiiAAmrtigeEntAvasserimgs- 
Anlage, fast Amllstandig liber niedere Tbalscliranken biiiAA^eg imd bcAA^egten 
sich A orzngSAAxise im Sinne der allgemeinen Abdacbung des Gebirges 
gegen Xord; im Osten liingegen AAmr die Vergletscberiing den Tiefen- 
linien des Gebirges iintergeordnet, iind wo sicli eine Liicke in der Tbal- 
begrenzimg zeigte, AA^elcbe iinter das NHeaii des Eises liinabreicbte, 
dort fand inebr ein obertlacliliclies Abfliessen als ein Hiimberscbieben 
der ganzen Gletscliermasse statt. Hier tritt der Cliarakter des „Inland- 
eises“ ziirlick iind verscbAvindet mebr iind melir iinter der AYaclisenden 
Einfliissnabme von gcAAnssen orograpliisclien Zitgen. Wir erkennen soiiiit, 
dass sicli die Differenz in der qiiantitativen Entfaltimg des Glacial- 
pbanoniens in den Steierisclien iind Tiroler Alpen, Avelcbe genaii die 
bentigen Verlialtnisse AAdederspiegelt, sicli aiicli in einer Verscbiedenbeit 
der Babnen iinsserte, denen der Stromstricb der alteii Gletscber folgte. 

III. Capitel, 

Glacialerscheinungen im Gebiete der Steyr. 

Der Gebirgskessel von AVimlischgarsten. — Der Pass am Pyhru; Beziehuugeu desselben 
zu dem alten Gletscber des Euustliales. — Audere Passe der Nordliclieu Kalkalpen. — 
Ausgaugspuukte der Vergletsclieruug im StejTgebiet ; Pylirgass-Gruppe, Todtes Gebirge, 
AA^arscbeneck, Seugsengebirge. — Glacialerscbeiuuugen iu der Umgegeud vou Windiscli- 
garsteu, — Machtigbeit des Eises im Steyrtlial nicbt zu bestimmeu , jedeufalls aber 
weit geringer als im Eunstbal, — Gabelung des Gletscbers uuterbalb Klaus; Eudmo- 
raue des Seitenarmes bei Mollu, keine Spur vou dem Ende des Hauptstammes. — Ver- 
gletscberuug im Tbal der krummeu Steyrliug. — Glacialerscbeinungen im Almthal. 

Die prall aiifsteigenden, Aveisslicbscbinimernden Kalkstbcke des 
Grossen Priels, des Warscbenecks iiiid Hoben PAdirgass, denen im 
Norden der breitscbiilterige GrenzAvall des Sengsengebirges vorgelagert 

’) Die Vergletsclieruug der Deutscbeu Alpen. Leipzig 1882, pag. 91. 
Ueber die Glacialforuiation im Innthale. I, Sep-Abdr. aus der Zeitscbr. d. 

Eerdinandeums, IV. Folge, 29. Heft, Innsbruck 1885, pag. 104. 
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ist, umscliliessen eineii weiten, pnicliti^'cn Gebirc;skossel, welolier die 
Qiiellwasser des Steyrfliisses beiierber^t und durcli die drei erstervvalinten 
Felsg’emaiier von dem siidlicli gelegenen Eniistliale gescliieden wird. 
Ini nordwestlichen Winkel dieses Kessels, dort, wo der jnnge Flnss 
denselben in enger Tbalkeble verlasst, erbebt sicb der Tandierg bis 
etwa znr halben Kobe jener vielgipfeligen Felsumrabnmng, nnd ver- 
anlasst innerbalb derselben eine Uiitertheilung in zwei isolirte Becken. 
Das westlicbe, kleinere von beiden, ist jenes von Stoder, welches als 
der eigentliche Ursprungsort der Steyr betrachtet Avird; es ist eiii voll- 
standig in sicb abgescblossenes Gebiet imd besitzt keine OefFniing gegen 
einen fremden Tbalzng. In dem grosseren bstlichen Becken liegt inmitten 
der ganzen Gebirgsrimde der frenndlicbe Marktflecken Windiscligarsten, 
das einstige Ernolatinm der Rbmer. Hier bestebt nun eine doppelte 
Verliindimg mit dem Ennstbal, die eine siidwarts liber den scbbnen 
Pass am Pyhrn (945 Meter Sp.-K.), die andere liber den Langssattel 
von Lanssa (947 Meter 8p.-K.) nnd jenseits dnrch das gleichnamige 
Thai gegen Osten. Das letztere erreicbt den Laiif der Enns bei Alten- 
markt, avo, Avie AAur geseben liaben, der Eimsgletscher bereits seineni 
Ende nabte; dieser konnte somit dort die Grenzen des Thales nicht 
mebr iiberschreiten. iVber anf dem ersteren Wege, Amn Liezen liber 
den Pass am Pylirn, musste es ibm moglich geAvesen sein, seine Eis- 
massen in das Thai der Steyr zu ergiessen. 

In der unmittelbaren Umgebung des genannten Passes selbst ist 
es mm zAvar leider nicht moglich geAvesen, das Oberflachennivean des 
alten Ennsgletschers anf directe AYeise zu bestimmen; die nachstgelegenen 
Punkte, an Avelchen dies, nnd ZAvar, aa ie Avir sagen dlirfen, mit ziein- 
licher Sicherheit gelang, befinden sicb 25 Kilometer oberhalb des 
Passes an der xlbdachung des Grimming im DiembernerAvald, und 
10 Kilometer unterhalb desselben am Gehange des Pleschberges KW. 
von Admont. An dem ersteren Orte Avurde die obere Geschiebegrenze 
in 1350 Meter, an dem letzteren in 1080 Meter gefunden; dnrch ent- 
sprechende Interpolation ergibt sich somit fiir die absolute Hohe der 
Eismasse im Eunsthal in der Gegend des Passes am Pyhrn der Betrag 
von ungetahr 1150 Meter. Dass die Machtigkeit des Gletschers in der 
That die Passhbhe llbertraf, dies geht schon aus der mitgetheilten 
Beobachtung hervor, dass der ganze Rllcken des Mitterberges bei Liezen 
(1047 Meter Sp.-K.) Amn dem Eise liberfluthet Avar. Kehmen Avir nun 
an, dass das Ergebniss unserer Berechnung richtig sei — und Avir haben, 
da anf so kurze Strecke bin das Gefall des Gletschers jedenfalls ein 
gleichfbrmiges geAvesen Avar, auch nicht den geringsten Grund, hieran 
zu ZAveifeln — dann ist das Eis mit einer Machtigkeit \mn 200 Meter 
liber den Pass hinAveggegangen, und dieser hot sonach demselben einen 
Durchlass von rund lUO.OOO Quadratmeter Flache. 

Diese Ziffer ist jedoch mit Bezug anf die in Rede stehende Er- 
scheinnng gar nicht bedeutend, sondern muss im Gegentheil als ziemlich 
gering erachtet aa erden. Wir haben geseben, dass der Buchauer Sattel 
dem Gletscher eine Pforte von 200.000 Quadratmeter Flacheninhalt, 
also Amn der doppelten Grbsse, ei’votfnete, und durch die tiefen Einschnitte 
des Salzathales („Durch den Stein“) und des Grimmingbaches konnten 
sich ZAvei Eisstrbme a on zusammen P/g Millionen Quadratmeter 
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Qiierscbnitt in das flache Becken von Mitterndorf und aus diesem in die 
Griinde des Salzkainmergiits ergiessen. Der p]nnsgletscher selbst besa^s 
bei Liezen einen Qiierscbnitt von iiber 2\/2 jMillionen Quadratmeter 
Flacbe; er sandte somit iiber den Pybrn kaum den fiinfnndzwanzig.sten 
Tbeil seiner Masse in das Steyrtbal biniiber. 

Dieser scbwacbe Eisarm, welcber aus dem Ennstbale von der 
Kobe des Passes berab in das tiefe und weite Gebirgsbecken von AVin- 
discbgarsten eindrang, ware fiir sicb allein gewiss nicbt im Stande 
gewesen, eine allgemeine Vergletscberung im Tbalgebiefe der Steyr zu 
erzeugen. Gering und unansebnlicb Avie er selber sind aucb die Spuren, 
welcbe seine Tbatigkeit hinterliess, und nur Avenige AA^abrzeicben sind 
erbalten geblieben, Avelcbe beute nocb den Bestand einer directen 
Verbindung der beiden Tbaler AAabrend der Glacialzeit bekunden. 
Als solcbe haben aber soAvobl die macbtigen Grundmoranen zu 
gelten, Avelcbe auf der steieriscben Seite der Passeinsattlung selbst zur 
Ablagerung gelangten, als aucb die erratiscben Gescbiebe von 
Urgebirgsgestein, denen man bin und AAueder in der Umgebung von 
Windischgarsten und aucb Aveiter tbalab begegnet. 

Die Moranen am Passe Pvbrn befinden sicb dicbt an der uralten 
Strasse, auf Avelcber einst nocb romiscbe Legionen einlierzogen, Avabrend 
spater ebendaselbst Kreuzfabrer und Pilger nacb dem Siiden AA^allten. 
Gute Aufscbliisse, durcb die Strassenverbreiterung entstanden, lebren 
das Innere und den Aufbau der Morane kennen. In einer lehmig- 
grusigen, etAvas rotblicben Masse stecken zablreicbe Gescbiebe ver- 
scbiedenster Art obne Kucksicbt auf Herkunft oder Grbsse in Avirrem, 
regellosem Durcbeinander; fast alle sind gescbrammt und gekritzt, 
viele ausserdem nocb scbbn geglattet; eckige oder kantige Triimmer 
feblen, von einer Schichtung nicbt die Spur — es ist eine ecbte Gi’und- 
moriine. Die Mebrzabl der Gescbiebe bestebt aus triasiscben und 
liasiscben Kalken, dock spielen aucb Gosauconglomerate soAvie M^erfener- 
scbiefer miter denselben eine Rolle. In nicbt geringer Menge sind ferner 
Grauwackenscbiefer vertreten, Avodurcb es unzAveifelbaft gemacbt Avird, 
dass sicb das Eis vom Ennstbal ber in nbrdliclier Ricbtung bcAvegte. 
Centralalpine Gesteine konnte icb ZAvar an dieser Stelle nicbt erspalien, 
dock fand ick solcke iiack langerem Sucken in einer aknlicken Morane 
an der Avestlicken Bergflanke und desgleichen auck auf dem Tkalboden 
unterkalb des Passes. 

Die Einsattlung am Pyhrn ist die bockste unter den drei tiefen 
Scharten, Avelcbe im Ennsgebiet den MauerAvall der niirdlicben Kalk- 
alpenkette unterbrecken. Fand deskalb sckon iiber die beiden anderen 
Siittel kinweg nur melir ein scliAvacker Nacksckub der Eismassen des 
Tbalgrundes, sondern voi’Aviegend ein Abfliessen der oberen Partien 
statt, so musste bier die erstere BeAvegung fast vollstandig zuriicktreten, 
Avie dies eine einfacke Gegenidierstellung der versckiedenen Eisdicken 
und der relativen Passkbken verdeutlickt. 

Bei der AbzAveigung nacli Mitterndorf betrug die Macktigkeit des 
Eises im Ennstkale 700 Meter und die zu iibersckreitende Hblie 150 
Meter. Mitterndorf ist aber 12 Kilometer vom Ennstkale entfernt; die 
Steigung, welcke das Eis auf dieser Strecke zu liberAvinden katte, Avar 
demnack im Mittel 1 : 80. Wollten Avir dieses A^erkaltniss grapkisck 
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(larstelleii, so wUrde die erhalteiie Xei^-un^^’slinie niir eine ^;-anz iiiiiii- 
niale Abweicliiing; von der Hoiizontalen erkennen lasseii. Dass sick der 
Gletsclier imter dem Eindiisse des Dnickes liblierer Massen liber eine 
so sant‘tgenei.£i,‘te Flaehe anfwarts bewegen konnte, wird nns nicbt selir 
iinAvabrscheinlicli diinken. Es wiirde denn ancb bereits gezeigt, dass 
bier eine derartige Antwartsbewegnng, wenn ancb nicbt in dein Masse, 
wie lieiin Inngletscber, wirklicb erfolgte, mid dass der Gletsclier nnter 
seiner Soble in der Grnndniorane Urgebirgsgescbiebe liber die Sattel- 
scliwelle in’s Tranngebiet binliberscbleifte. 

Unterbalb Admont besass die Eisniasse nnr nocb eine Starke von 
470 Meter, wabrend daselbst der Sattel von Bncban eine relative Hblie 
von 240 Meter erreicbt. Dabei ist der Sattel dem Ennsgebange nacb 
Mbgliclikeit genabert, so dass die Bbsclinng, welclie zu ilini binanfubrt, 
als eine verbaltnissmassig steile zn bezeicbnen ist; sie besitzt eine 
Neigung von 1 : 14. Dass trotz alledem ancb bier nocb ein Ueberscbnb 
des Eises stattfinden konnte, ist wold einzig imd allein dem Umstande 
zii danken, dass der Eisstrom, welcber an dieser Steile in dem breiten 
Tbale nocb einen Qnerscbnitt von liber 2 Millionen Qnadratmeter 
batte, nacbber plbtzlicb durcb die Felsenenge des Gesanses anf den 
secbsten Tbeil seines friiberen Profils, namlicb anf 280.000 Quadrat- 
meter Flacbe redncirt wiirde. 

Am nngiinstigsten gestalteten sicb die Verbaltnisse bei dem Dnrcli- 
lasse am Pytirn. Dieser scbbne Alpenpass liegt voile 300 Meter liber 
dem Spiegel der Enns nnd senkte sicb nnr 200 Meter nnter das Xiveaii 
des alien Gletscbers berab, dessen Macbtigkeit bier nngefabr 500 Meter 
betragen mocbte. Fast nm zwei Drittel der gesammten Eisdicke mnssten 
sicb demnacb die nnteren Partien des Gletscbers erbeben, inn anf die 
Uebergangsbblie zn gelangen, nnd da diese von der Tbalsoble bei 
Liezen nnr 7 Kilometer entfernt ist, so batten sie biebei eine mittlere 
Steigimg von 1 : 20 zn iiberwinden. Ist die letztere ancb ein wenig 
geringer als jene beim Biicbaner Sattel, so ist sie dafiir von nmso 
liingerer Daiier nnd erstreckt sicb anf eine Hblie, welcbe diejenige bei 
Bucban sowobl in absolnter wie in relativer Beziebnng weitans iiber- 
trift't. Ansserdem aber feblte bier ancb der gewaltige Ueberdrnck des 
Eises, welcber dort dnrcb die enge Einscbniirnng des Tbales veran- 
lasst wnrde, nnd es erscbeint soinit nnnmebr dnrcbans verstandlicb, 
dass sicb nnr so wenige Gescbiebe ans der Grnndmorane des Enns- 
tbales liber den Pass binweg in das Gebiet der Steyr verirrten. jMelir 
nocb als in den beiden anderen Fallen baben wir es demnacb an diesem 
Orte mit einein rnbigen Abf 1 iessen an der 0berf 1 acbe , als niit 
einein Ueberscbnb dnrcb die gauze Tiefe der Eisniasse zn tbnn. 

In dem Gebirgskessel von Windiscbgarsten sind mm aber Glacial- 
erscbeinnngen entwickelt, welcbe sicb nicbt dnrcb den besprocbenen 
Abflnss des Ennsgletscbers allein erklaren lasseii. Scbon in der nacbsten 
Umgebnng von Windiscbgarsten selbst treten Grnndmoranen anf, welcbe 
anf die einstige Existenz einer weit betracbtlicberen Eisniasse verweisen, 
als jene, welcbe ans dem Ennstbal ber an der einen Steile der Berg- 
iimrabmnng liber dieselbe lierabqnoll, nnd ans der Abrnndnng mancber 
Bergtbeile gelit bervor, dass das Eis denn dock eine imnierbin nicbt 
nnbedentende Hblie erreicbt baben miisse. Wenn wir nnn ancb in gauz 



460 August Boliin, [32] 

abgeschlosseiien mid eiitlegenen Winkeln des Gebirges Geberreste von 
^loranen imd dergleichen findeii, daiin tritt es tins ^Yold ganz deutlicb 
Yor Angen, dass sicb im ^teyrtbal eine selbststandige Vergletscdierniig 
eiitwickelte. In der That sind denn auch scbon vor Jabren Glacial- 
spnren ans verscbiedeiieu Tbeilen des Gebietes bekannt geworden ’), 
iind es warden scbon dainals you Stnr^) imd you Simony^) die 
Berggnippen mn Windiscbgarsten, mid miter diesen nanientlicb das 
Todte Gebirge, als die Ansgangspimkte der alten Gletscber bezeielmet, 
welelie die in dieser Gegend vorkoinmenden Moranen- erzengten. Die 
Hblie des Gebirges war Yollaiif geniigend, imd die wlisten Triininier- 
bbden mid die Steinnieere der weitgedelinten Plateanflaclien boten bin- 
reicbend Platz fiir die Ansamnilmig gewaltiger Masseii you Scbnee mid 
Firn, deren Eiszmigen sicb tief binabscboben in die Tbaler, mn dort 
iinten zii eineiii einbeitlicben Eiskdrper zii verscbmelzen. 

Die scbarfgegliederte Kettengriippe des Hoben Pybrgass war in 
boliein Grade vergletscbert. Die btlgeligen Kare zwiscben den einzelnen 
Kaniinanslanfern sind ansgiebige FirnreserYoire gewesen, wobei ibnen 
ibre nbrdlicbe Exposition ganz vortrefflicb zii statten kani. Hier wird 
man allerdings nacb sicberen Anzeicben dieser Yornialigen Eiserfiillimg 
niir Yergebens sncben. In diesen boben Regionen ist die Verwitterimg 
zn macbtig, sie nagt mid frisst mianfbdrlicb an den kablen Wiinden, 
mid die Scbiittbalden am Fiisse des Genianers imd das raiibe Triinmier- 
werk, welcbes den Boden der Kare bedeckt, sind beredte Zeiigen der 
Obninacbt, in welcber selbst der starrtrotzige Fels der wildeii GeiYalt 
der Zerstbrmig mid Vernicbtmig anbeimfallt. Erst imterbalb des Steil- 
absturzes der Hocbmnlden, in den dimkelbewaldeten Tbalgriinden, stellen 
sicb Andentimgen you Gletscberwallen ein, mid Grnndmoranen weiterab 
an den Wiesennfern des Dambacbs mid entlang der Rosenaiier-Strasse 
verratben, dass sicb eine nicbt zii imterscbatzende Eismasse bier bewegte. 

Weit maimigfaltiger sind die Glacialspiiren im Bereicbe des Todten 
Gebirges, jener miermesslicben, trostlosen Steinbde, deren stimdenweite, 
verwetterten Karrenfelder mid zerbrbckelnden Felswltsteneien im ganzen 
Gebiete der Alpen ibres Gleicben sncben. Die Werke der Gletscber 
steben ja in enger Beziebimg zii ibrer Grdsse, mid in letzterer Beziebimg 
konnten die Eisstrdme, welcbe you den endlosen, welligen Hocbtlacben 
mid YOU den zerscbrUndeten Kesseln imd raiiben Grliften dieser abge- 
scbiedenen Welt des Todes aiisstrablten, imbedingt den ersten Rang in 
der Umgebung flir sicb in Anspriicb nebinen, Nacb alien Seiteii ent- 
sandte der Gletscberberd des Prielstockes seineii eisigen Ergiiss: nacb 
Sildeii in das Gebiet der Enns, ost- mid nordwarts in die Tbaler der 
Steyr imd Aim, die Haiiptmasse aber, der allgenieinen Abdacbimg des 
Gebirges folgend, in der Ricbtmig gegeii Siidwest imd West, wo sie 
im Vereine mit den Gletscbern des Dacbsteingebirges mid deni starken 
Zweige, welcber iiber die Senke von Mitterndorf ans deni Ennstbale 
berilber kaiii, in bervorragender Weise ziir Speisimg des alten Traiiii- 
gletscbers beitriig. Es kann nocb nicbt gar lange lier sein, dass die 

Vergl. das erste Capitel, 
Ueber die Ablag-eruugeu des Neogeu , Diluvium imd Alluvium etc. Sitz.-Bcr. 

der k, Akademie der Wisseuscliafteu iu Wieu, XVI, 1855, pag. 512. 
b Charakterbilder aus deu osterreicliisclieu Alpeu. Giotlia 1862, pag. 10. 
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letzten Reste der friiheren Eis- mid Firnbedeckung geschwunden sind; 
wie icb einer Mittheilung nieiiies Freimdes G. Geyer, des grlindlichen 
Kenners jenes verworrenen Felslabyrinths verdanke, finden sich hoch 
oben in den umvirtblicbsten Partien des Feuertlials pracbtige Moranen 
und woblerbaltene Riindliockerformen, was bei dem rasch vor sich 
gehenden Ruin und Zerfall in diesen Regionen auf ein verhaltniss- 
massig junges Alter derselben zu schliessen gestattet. Heute nocli ver- 
mogen einzelne Scbneefelder in der Umgebung des Grossen Priel den 
ganzen Sommer zu uberdauern, und es bedlirfte wohl einer ausserst 
geringen Erniedrigung der Temperatur, um bier abnlicbe Erscbeinungen 
wieder wacbzurufen, Avie sie gegeiiAA^artig noch das Dachsteinplateau 
beherbergt, dessen kleine Eisfelder ja ebenfalls bereits dem Erloscben 
nahen. Aus den tieferen Hobenlagen des Gebirges sind Merkmale gla¬ 
cial er Thatigkeit seit Langerem bekannt. Sclion auf den altesten Auf- 
nalimsblattern der Geologiscben Reicbsanstalt vom Jahre 1852i) ist ein 
Moranenwall am Ausgang der Dietl-Holle, einem Seitengraben bei 
Hinterstoder, verzeiclinet, und ausserdem Avurden dortselbst von C z j z e k^) 
Moranen soAvobl in der Thaltiefe als aucli an den Abbangen des Priel- 
massivs beobacbtet. Am Steyr-Ursprung sind die Tbalsoble und die 
Seitenboscbungen von Grundmoranen stellenweise formlicb ausgekleidet, 
Avelcbe fast ilberall zu Tage treten, wo nicbt Gebangscbutt alles iiberdeckt. 

Einen der scbonsten und interessantesten Aufscbliisse fand icb 
an der Einmundung des Weissenbacbes in die TbalAveitimg von Stoder. 
Hier ist an der recbten Seite des Grabens eine typiscbe Grundmorane 
entblosst, voll gekritzter und polirter Gescbiebe; dieselben sind in einer 
Aveisslicben Mdrtelmasse eingebettet und Avurden durcb die nacbberige 
Erbartung des Bindemittels ziemlicb fest imter einander verkittet. Was 
diese Stelle ganz besonders beacbtenswertb erscbeinen lasst, ist der 
Umstand, dass hier die directe Beriibrung zwiscben der Grundmorane 
und dem anstehenden Fels zu bemerken ist. Der letztere, ein dunkel- 
grauer Dolomit des Muscbelkalkes, ist nun aber dort, avo ihm die Morane 
aufliegt, keinesAvegs angeschlitfen und geglattet, sondern er ist im Gegen- 
theile unter derselben aufgearbeitet und zertriimmert, und die Bruch- 
stticke sind in die Morane einverAvoben. Es ist nun sehr scbon zu 
sehen, Avie die Ablagerung in der Nabe des Contacts mit der Gebirgs- 
imterlage fast ausschliesslich aus eckigem Getrlimmer und brockligem 
Grus besteht, und AAde nacb aufwarts zu immer mebr und mebr eine 
Abrundung der einzelnen Stlicke sicb geltend macbt; die mittleren 
und oberen Partien der Morane baben ganz den normalen Charakter 
und enthalten fast durchgangig gutgerundete Gescbiebe. Die Erschei- 
nung spricbt fiir sich selbst, und ibr an Ort und Stelle gegeniiber, 
braucht man desAA^egen diirchaus nicbt zu den „extremsten Enthu- 
siasten flir Gletscbererosion“ zu gehoren, um sofort zu der Ueber- 
zeugung zu gelangen, dass hier in der That eine andauernde Auf- 
arbeitung und Losreissung des festen Gesteins durcb den Gletscher 

Umgebungen von Spital am Pybrn; Nr. 26 der geologisch colorirten Special- 
karte von Oesterreich ob und unter der Enns, 1 : 144.000. 

Bericht iiber die Arbeiten der II. Section. Jabrb. d. k. k. geologiscben Reichs- 
anstalt, III, 1852, IV. Heft, pag.70. 

Heim, Handbuch der Gletscherkunde. Stuttgart 1885, pag. 385. 

Jabrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 59 
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s e 1 b s t stattgefimden babe. Der Einwancl, class die betreffeudeu Gesteins- 
stitcke in Folge der leicbten Zerstorbarkeit des Dolomits als in Scbntt 
anfgeloste Kruste des Grimdgebirges schon bereit lagen, bevor der 
Gletscber erscbien, kann nicbt gemacbt ^Yerden, da ja solch’ eine locale 
Scbuttanbanfung bei der langen Daner der Eiszeit langst ansgefegt und 
liierbei ansserdem in ihren einzelnen Theilen in G e s c b i e b e f o r m 
nmgewandelt worden ware. Daraus, class in der Grundmorane zu 
nnterst scbarfkantige, regellose Trilmmer init nnr wenig nntermiscbten 
Geschieben anftreten, gelit vielmehr init nnabweislicher Sicberheit her- 
vor, dass bier, so lange clieselbe liberbaiipt in Bewegung war, stets ein 
N e u li i n z u k 0 m ni e n von eckigem Material erfolgte, was n n t e r dein 
Gletscber nnr dnrcb clessen eigene Wirksamkeit veranlasst werclen 
konnte. Wir werclen Ubrigens anf cliesen Punkt spater nocb ansfitbr- 
licher zuriickkommen. 

Nicbt nnbedeutend mtissen die Eisstrcime gewesen sein, welcbe 
von dem sanftcontonrirten, langgestreckten Elicken des Warsclienecks 
ansgingen, der — ein Zwittercling von Stock und Kette — den 
Uebergang von der Hocliplateaubildnng des Toclten Gebirges zii clem 
ausgepragten Gliederbaii der Pybrgassgrnppe vermittelt. Die Hanpt- 
abfubr geschah zwar aucb bier nicbt in das Gebiet der Stevr, sondern 
erfolgte stidwarts nacb der Enns; aber in den gegen Norclen geoffneten 
Karen besass der Berg clocb vorziiglicbe Sammelstatten fiir die Ernalirung 
von Gletscbern, cleren Spuren bereits anf clem vorerwalmten alten Anf- 
nabmsblatte bei dem kleinen See im Loigisthal, sowie anf der S t u r- 
schen Uebersicbtskarte 2) in der Nahe von Glockl angegeben sind. 
Encllich spielte nocb das Sengsengebirge bei den Glacialvorgangen 
eine active Polle, wenngleicb ich an der Windischgarsten zngekebrten 
Seite seines breiten Stockes keine diesbezilgiicbe Belegstelle entdecken 
konnte. 

Von den verschiedensten Seiten her erstreckten sicb also Eis- 
massen in die Tiefe des schonen Gebirgskessels von Winclischgarsten, 
und class sie nicbt auf balbem Wege mit ibrem Lauf zu Ende wareu, 
sondern den Boden des Beckens erreicbten und sicb clort zu einem 
respectabeln Gletscberkorper von eiszeitlicben Dimensionen vereinigten, 
dies geht aus clem Vorkommen von Grundmoranen bervor, welcbes icb 
in der Umgebung Wincliscbgarstens, und zwar insbesonclere auf der 
Terrasse des Teicblflusses sildlicb vom Padliug-Berg, beobacbtete. Aucb 
das vereinzelte erratiscbe Auftreten von Tauerngesteinen, welcbe liber 
den Pass Pybrn aus clem Ennstbale lierLlberkamen, ist ein Anzeicben 
fill- die einstige Eiserfiillung dieses Beckens. 

Welcbe Macbtigkeit freilicb das Eis bier besessen babe, dies lasst 
sicb leicler nicbt mebr eruireii; das ist mitunter eine sebr milbevolle 
Sadie in Tbalzligen, welcbe an der Greuze versdiiedenartiger Gesteins- 
zonen verlaufen, es ist aber ein Ding fast der Unmdglicbkeit in abge- 
scblossenen Gebieten innerbalb des Bereicbs mesozoiscber Formationen. 
Hier ist der Wecbsel des Gesteins so baufig, und die einzelnen petro- 
grapbiscb meist scbwer unterscbeidbaren Kalkarten besitzen eine so 

P Umgebungeu von Spital am Pylirn. 
Geologisclie Uebersichtskarte der Neogen-Tertiaren, Diluvial- und Alluvial- 

Ablagerungen im Gebieto der Nordostlichen Alpen. Wien 1855. 
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weite mid spriing’weise Entfaltiing, dass iiiir in seltenen Fallen niit 
Bereclitig’imgvon erratisclien Kalkblocken ini Kalkgebirge wird g’es])rocben 
werden kbnnen. Die Grundnioranen lassen mis bier ebenfalls iin 8tieli, 
denn wenn ilire Gescliiebefulirnng nielit aiif einen bestimniten Ursprungs- 
ort verweist, kbnnen sie ebensognt von einem loealen Haiigegletselier, 
wie YOU deni Haiiptgletscber des Thales lierriibren. AVo Grmidmoranen 
Yorlianden sind, dort war Eis in Bewegmig; aber ob sicli dieses iiber 
das Geliange iiacli abwarts oder deinselben entlang in der Tbalrielitmig 
bewegte, dies kann , wenn nicbt andere Merkmale in der Zusaninien- 
setzmig’ der Morane liinzukonnnen, aus ilireni blossen Dasein niebt 
ersclilossen werden. 

Ebendasselbe gilt you den moutonnirten Fornien der Bergbange 
bei Ermanglung wolilerlialtener Gletselierscliliffe, welclie dureli ilire 
Streitiuig auf die Riclitmig des Gletsclierscliubs Yerweisen. In manclien 
Hoclitlialern der Schweiz nnd Tirols lassen dieselben zwar anf grbssere 
Entfernmig bin eine deutliclie Hbliengrenze ilires Auftretens erkennen, 
aber in imserem Gebiete ist dies nicbt der Fall, mid wir niiissen des- 
balb anf ilire Mitbilfe bei der Bestiniinung der einstigen Gletsclierliblie 
Yerzicbteii. Eine letzte Hoffnmig kbnnte nocb anf das Vorkomnien 
alter Ufernioranen gesetzt werden, docb feblen solclie ini Bereicbe der 
Steyr ebenso wie in jeneiii der Enns, nnd wie ancb in den Tbalern 
der Nordtiroler Kalkalpen i), wabrend ini Salzacbgebiete nnd besonders 
in den Gebirgen Bercbtesgadens kleine Reste desselben mitnnter nocb 
erbalten sind. 

Das Eine stebt jedocb fest, dass das Eis in dem Becken Yon 
AVindiscbgarsten lange nicbt iiiebr jene Macbtigkeit erreicbt batte, wie 
im Ennstbal. Abgeseben you der ansserordentlicben Weite des Kessels, 
welcber dnrcb die Gletscberstrbme seiner eigenen Bergrnnde erfnllt 
werden mnsste — der Znflnss ans dem Ennstbal war nicbt bedentender 
als irgend ein anderer localer Gletscber — so gebt jedocb gerade ans 
dem Ueberfliessen des Eises liber den Pass PYlirn ans dem Ennstbale 

xJ 

bei’Yor, dass das allgemeiue NiYcan des Eises anf der nordlicben Seite 
des Passes tiefer lag als im Sliden. Da nanilicb, wie gezeigt wnrde, 
beim Pass am Pybrn nicbt so sebr ein sicb Hinliberscbieben der 
Eismassen des Ennsgletscbers in Folge eigener Drnckwirknng desselben, 
sondern Yielmebr ein rnbiges Abfliessen ibrer oberen Partien statt- 
fand, so mnss eine betracbtlicbe Hobenditferenz zwiscben der Eisober- 
flacbe Yon biiben nnd drilben bestanden baben. Ware das Eis zn beiden 
Seiten des Passes gleicli lioeli gestanden, so batte liber dem letzteren 
Gleicbgewicbt geberrscbt, nnd es ware dort nm so weniger zn einer 
Bewegnng des Eises nacb der einen oder anderen Riclitmig bin gekomnien, 
als der Pass ziemlicb weit abseits Yon dem eigentlicben Gletscberstrom- 
stricb des Ennstbals, sowie des Steyrtbals gelegen ist. 

AYir kbnnen also wold bebanpten, dass der Gletscberarm, welcber 
im Passe Pybrn die Kette der Kalkalpen dnrcbbracb, anf der nordlicben 
Seite desselben sicb znr Tiefe senkte, aber nm welcben Betrao; dies 

b Penek, Die Vergletschernng der Dentsckeu Alpen etc., pag. 92. 
b E. Briickner, Die Vergletsclieriing des Salzachgebietes. Mittlieilungen d. 

Deutschen niid OesterreicliiscIierL Alpeuvereins, 1885, pag. 21. 
b Nacli freuudliclier Mittlieilnug Herrn Dr. Peuck’s, 
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geschah, und welche Dicke die Eismassen in dem Kessel von Windiscli- 
garsten erreicht haben, auf diese Fragen bleiben wir die Antwort scbuldig. 

Wir miissen uns somit daraiif bescbranken, den Gletscher in 
seiner borizontalen Erstreckimg zii verfolgen. Aber aucb bier begegnen 
wir denselben Scbwierigkeiten wie vorber im Ennstbale , und zwar aus 
ebendenselben Gritnden. Der Gletscber zwangte sicb durcb die Tbal- 
enge von Klaus bindurcb und binterliess bin und wieder Grundmoranen 
auf der Scbotterterrasse des Flusses. Hier kam von links ber durcb das 
Tbal der Steyrling vermutblicb ein Zufluss beraus, welcber von deni Xord- 
abfall des Todten Gebirges ausging. H a u e n s c b i 1 d i) bat eine 20 
Meter macbtige Grundmorane dieses Eisstroines in der Hasl liescbrieben, 
welcbe in ibren oberen Tbeilen Spuren von Scbicbtung — ein untriig- 
licbes Zeicben langandauernder Ablagerung — erkennen lasst. Icb land 
diese Beobacbtung bestatigt, aber ob der Gletscber wirklicb bis in das 
Stejrtbal berausgedrungen sei, dessen konnte icb micb nicbt verge- 
wissern. 

Wie dem aucb sei, der Steyrgletscber scbeint uuuinebr in dem 
engen Tbale seinen letzten Kraftvorratb verbraucbt zu baben, denn in 
dem scbcinen flacben Becken von Leonstein und Molln bat er keine 
Zeicben einstiger Anwesenbeit mebr binterlassen. Unterbalb Klaus, wo- 
selbst die rundlicben Kuppen der niederen Dolomitbligeln bei der Wall- 
fabrtskircbe Frauenstein sebr an Rundbockerformen erinnern, sandte 
der Gletscber nocb einen Zweig recbts ab in den Paltenbacb binein 
und ubersate den Terrassenboden und aucb die Wiesenbange der Rainsau 
mit grossen, meist eckigen Blocken, welcbe scbon von Czjzek 2) als 
fremde Eindringlinge, als ecbte Gletscberblocke erkannt wurden. Die 
meisten dieser Bldcke besteben aus einem dunklen Liaskalk, wabrend 
in der Umgebung licbte obertriasiscbe Kalke und Dolomite ansteben. 
Ibre Grdsse ist mitunter recbt bedeutend, einer erreicbt sogar eine 
Lange von zwolf Scbritten. Sonderbar ist es, dass aucb nocb ein 
centralalpiner Urgebirgsblock bierber verscblagen wurde; derselbe liegt 
auf der sanften Bergkante im Winkel der weiter aufwarts folgenden 
Tbalkrummung, zwdscben der Rainsau und der Hopfing, 80 Meter liber 
der Tbalsoble, 590 Meter liber Meer. Er bestebt aus granatenfilbrendem 
grUnlicben Glimmerscbiefer und ist einen Meter lang und je V2 

V5 Meter breit und bocb. Aus der Hobenlage seines Vorkommens lasst 
sicb folgern, dass der Steyrgletscber bei Frauenstein nocb eine Macbtig- 
keit von fast 200 Meter besessen babe. Dieser bat desbalb sicberlicb 
aucb den niederen Sattel gegen das Kremstbal (495 Meter Sp. K.) 
llberflossen, docb konnte icb dort keine Glacial-Erscbeinungen erkennen. 

Das erwabnte Thai der Hopfing besass aucb einen localen Gletscber, 
welcber von der nordlicben Seite des Sengsengebirges berabkam. Im 
Hintergrunde des Thales findet sicb bei der Mistelebenalpe die An- 
deutung einer Ufermorane — der einzigen, welcbe icb in diesem Tbeile 
der Alpen bemerkte; dieselbe dllrfte indessen scbon aus der Rllckzugs- 
periode des Gletscbers berstammen. Der bereinreicbende Zweigarm des 
Steyrgletscbers, solcberart verstarkt, scbob sicb nun nocb durcb die 

’) Ueber einige Reste der Glacialperiode im Aim - und Stej^lingtlial. Verbaudl. 
d. k. k. geologiscben Reiclisaustalt, 1870, pag. 62. 

b 1. c., pag. 70. 
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Garnweith liber eiiie luiaiiseliiiliclie Bodenschwelle von nur wenigen 
Metern Hobe binweg’ imd drang binans bis gegen ]Molln, woselbst er 
am Ausgange der Tbaliing, am Rande des Beckens, eine praclitige 
Endmorane (513 Meter O.-A.) binterliess. 

Dieser Moranenwall, welclier sicli von dem linken dlialgeliange 
losldst, besitzt, aus dem Thalinneren gemessen, eine Hobe von 50 Meter 
und tallt gegen Molln zii ungefabr 60 Meter ab- seine Neigung naeli 
innen betragt 28 bis stellenweise 34°, jene nacli aiissen jedocli nnr 
22—25°; er bildet einen nacb der letzteren Ricbtung bin eonvexen 
Bogen, welclier sicb fast bis anf die andere Tlialseite binuberziebt und 
dort von dem kleinen Bacbe durcbbrocben wird. Unten am Wasser 
stelit ein diinkler Doloinit an , aus welcliem mbgliclierweise aucli nocb 
der untere Tbeil des begriinten dammartigen Gebildes bestehen mag; 
libber oben aber betindet sicli an der Aussenseite desselben eine Scbotter- 
griibe, in welcber nicbts mebr von ansteliendem Gestein zii seben ist. 
Im Aufscbluss besteben die iintersten Partien aus feinem Sand mit ein- 
gestreutem Grus, welcber bier und da streifenfbrmig angeordnet ist. In 
den boberen Lagen gewinnen kleine Gescbiebe die Oberband liber den 
Sand und wacbsen an bis zii Faiistgrbsse; nocb libber oben llberwiegen 
grbssere Gescbiebe, aber aiicb bier findet sicb dazwiscben imnier nocb 
feiner Sand und Grus, mitunter dliiine Lagen zwiscben der Scbotter- 
masse bildend. Die Gescbiebe sind meist woblgerundet, mindestens 
aber kantengerundet; gauz eckige Stlicke sind iinter ibnen selten. 
Audi grosse Blbcke von mebrfacber Kopfgrbsse treten aiif; niancbe 
Stlicke zeigen Politur und Kritzung, viele lassen nocb Spiiren biervon 
erkennen. Eine deutlicbe Scbicbtung ist in den Scbotterlagen nicbt zu 
bemerken, nur in den unteren Partien, in denen der Sand vorberrscbt, 
macbt sicb eine solclie in geringem Masse geltend. 

Diese Cbaraktere sind bezeicbnend flir einen bestimmten Typiis 
von Endmoranen, wie er von P e n c k i) aus der Gegend von Lands- 
berg, an der westlicben Begrenzung des alten Isargletscbers, bescbrieben 
wurde. Diese Endmoranen besteben aus dem von den Sclimelzwassern 
nocb iinter dem Gletscber gewascbenen Material der Griindmorane, 
Welches am Ende desselben in Gestalt eines flacben Scbotterkegels ab- 
gelagert wurde; nacb dem Rllckzuge des Eises blieb der letztere als 
Stirnwall zurllck, welcber in der Regel seinen steileren Abfall dem 
Gletscbercentriim zukebrt. 

Ob sicb in unserem Falle der g a n z e Wall aus losen Massen 
aufbaiit, konnte icb in Ermanglung von Entbldssiingen an geeigneten 
Stellen nicbt entscbeiden; die Aufscbllisse am Back, welcber den Riegel 
diircbbricbt, lassen fast verniutben, dass sein iinterer Tbeil nocb aus 
anstebendem Gestein bestebe. Wir nillssen iins desbalb die Frage vor- 
legen, auf welcbe Weise solcb’ eine Riegelbildiing im anstebenden Fels 
entstanden sein konnte. 

Wlirde der besagte Wall zu iinterst wirklicb sclioii aus festem 
Fels besteben, dann ginge bieraiis nicbtsdestoweniger nocb lange nicbt 
bervor, dass dieser untere „anstebende“ Tbeil seiner Form nacb alter 
sei, als die Morane, welcbe ibn llberlagert; es mlisste ja dock ein 
ganz ausserordentlicker Zufall gewesen sein, wenn die Morane just auf 

0 Die Vergletsclierimg- der Deiitsclien Alpeu etc. pag. 117. 
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dem Eiicken einer solclien schon von friiber her bestehenden Fels- 
schwelle ziir Ablagerimg g*ekommen Avare. Hingegen kann man sich 
sebr wohl vorstellen , dass friiber der allgemeine Boden des Thales in 
jener Hbhe lag, bis zu Avelcber hente nocb der Riegel ans anstebendem 
Gesteine besteht, und dass nun an irgend einem Punkte dieses alien 
Thalbodens der Gletscber geendet und dortselbst einen Stirnwall binter- 
lassen babe. Dieser sperrte nacb dem Euckzuge des Gletschers das Thai 
ab und erzeugte in demselben einen See, von dessen Abfluss er nacb 
und nacb in seiner ganzen Macbtigkeit durcbbrocben wurde, wenn dies 
nicbt etwa scbon wabrend seiner Anbaufung selbst erfolgte. Die Erosion 
stebt aber nicbt stille, und die Tbalgewiisser werden nacb der Durcb- 
sagung des Walles auf eine Aveitere Vertiefung des Thalbodens binge- 
arbeitet baben. Hierbei AA^aren nun aber die blossliegenden Tbeile des 
letzteren der Erosion leicbter zuganglicb als jene, Avelcbe durcb die 
dariiber liegende Morane mebr oder weniger gescbiitzt aa aren, und so 
konnte es gescbeben, dass die Morane mit ibrer nnmittelbaren Fels- 
unterlage immer biiber und libber aus dem Tbalboden berauspraparirt 
AAUirde. So Avie die beutigen Moranen auf den Gletscbern das unter 
ibnen liegende Eis vor der Ablation bescbutzen und dadurcb Veran- 
lassung zu einer sockelartigen relativen Erbebung ibrer Unterlage iiber 
die freie Eisoberflacbe geben, so abnlicb konnten alte iniicbtige Moranen- 
Avalle ibre feste Gesteinsunterlage der Erosion entzieben und eine Sockel- 
bildung im anstebenden Fels unter sicli bedingen. In dem vorliegenden 
Fade erscbeint diese Speculation nocb baltbarer in Folge des Umstandes, 
dass weiter oberbalb in der That in geringer Hblie iiber dem beutigen 
ein alter Tbalboden in Gestalt einer lateralen Felsterrasse auftritt. 

Der bier angedeutete Vorgang ist indessen nur an solcben Orten 
moglicb, an denen die Erosion keine allzu rascbe und intensive Wirk- 
samkeit entfaltet, also vornebmlicb in kurzen flacben Thalern, AA^elcbe 
abseits von den Hauptwegen des fliessenden Wassers gelegen sind. In 
den grossen Tbalziigen hingegen sind gerade die MoranenAvalle der 
alten Gletscber als stbrende Unterbrecbungen einer gleicbformigen Boden- 
gestaltung einem besonders lebhaften Angriff seitens der nivellirenden 
Agentien ausgesetzt gewesen und tielen der Uebermacbt spaterer Ein- 
wirkungen spurlos zum Opfer. Wenn nun aber ein derartiger Moraiien- 
Avall mit anstebendem Gesteinssockel einmal besteht, so kann es sicb 
im Lauf der Zeiten aucb ereignen, dass die Morane A^on ibrer Unter¬ 
lage Avieder entfernt Avird, und dass dann die letztere allein als fester 
Gesteinsriegel zuriickbleibt. Derlei Felssporne findet man nicbt allzu 
selten an den Ausgangen von Seitentbalern in ein Haupttbal, und es 
liegt nicbt ganz ausser dem Bereicb der Milgliclikeit, dass mancbe der- 
selben in der angegebenen Weise zur Bildung gelangten. Die Erosion 
ist iibrigens im Stande, derartige Formen aucb obne Eucksicbt auf 
eine allfallsige Vorzeicbnung derselben durcb GletscberAvalle — oder 
ubeibaupt durcb Scbuttbedeckung irgend Avelcber Art — aus eigenster 
Machtvollkommenbeit zu scbaffen. Dass jedocb durcb solcbe Erosion 
— erfolge nun dieselbe bedingt oder unbedingt — nie und nimnier 
eine u n u n t e r b r o c b e n e FelsenscliAvelle durcb die gauze Tbalbreite 
bindurcb, also kein See beck en in anstebendem Ge stein 
erzeugt Averden kann, ist Avobl nicbt erst besonders zu bemerken. 
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Bei Molln also selicn wir den Scitcnarni des Steyrgletscliers endcn, 
welclier den Eibling-Berg* dnrcli die Ranisau niid die Garnweitli undloss. 
Minder gllicklicli sind Avir im llaupttliale selbst, liier ist iinterlialb 
Franenstein keine Spur des Gletscliers niebr /u erkennen. Ebenso Avie 
in deni Thai der Enns, bezeicbnet aucb bier im Steyrtbal keine 8tirn- 
nioriine das Ende des einstigen Gletscliers , nnd wir konnen dasselbe 
desbalb Aviederum nur approxiniatiA" liestinnnen. Keinesfalls bat die 
Ziinge des Steyrgletscliers zur sellien Zeit, als die Pmdniorane bei Molln 
znr Ablageriing kam, das Becken A on Leonstein und Molln bis zur Ver- 
scbmelzung* mit dem GariiAA^eitber ZAA-eige erfullt, da sonst die BiIdling 
jenerMorane nicbt hiitte toy sicli geben konnen. Da nun aber keiner- 
lei Anbaltspunkte dafiir A^orliegen, dass der Gletscberarm, AA^elcber durcli 
die GarnAA^eith lierausdrang, jemals sich iiber die besagte Endmoriine 
liinauserstreckt'batte, so milssen AAir Avoid mutbmassen, dass aucb der 
Hauptast des Steyrgletscliers bald nacli seinem Austritt in die Leon- 
steiner Tlialweite die Grenze seines Yordringens gefunden babe. Der 
Steyrgletsclier endete demnacli in einer Meeresliblie von ca. 420 Meter, 
erreiclite also fast dieselbe Tiefe, Avie der alte Gletscher im Ennstlial, 
und blieb ebenso vvie jener auf das Gebirge selbst besclirankt. 

In das Beeken von Molln miindet von Osten her das Thai der 
Krummen Steyrliiig, Avelclies an der ostliclien Flaiike des Sengsengebirges 
entspringt und ebenfalls einen localen Gletscher belierbergte. Das Thai 
setzt sicli in der Nalie seines Urspruuges aus zAvei x4esten zusammen, 
dem Bodinggraben, Avelclier slidAvarts liber die Uebergangsliolie am 
Haslers Gutter (1166 Meter Sp.-K.) mit dem Gebirgskessel von Win- 
discbgarsten communicirt, und dem Blottenbacli, Avelclier unter dem 
Holien Nock, d^em Culminationspunkte des Sengsengebirges, entspringt 
und den Nordabsturz des Plateaurandes gegen Osten begleitet. In 
beiden Graben liabeii sicli Spuren der einstmaligen Yergletsclierung 
erhalten. In dem ersteren finden sich naclist der Rumpelmaierreitli 
Grundmoranen, deren Gescliiebe zAvar gekritzt, nieist aber nur rob 
geglattet sind, Avas auf einen kurzen Transport derselben unter dem 
Eise, also auf die Nalie des betretfenden Gletsclierursprungs, verAA-eist. 
Haslers Gutter lag aucb wirklich hocli liber dem Niveau des Eises auf 
der anderen Seite, so dass Amn einem Ueberfliessen an dieser Stelle 
niclit im Entferntesten die Rede sein kann. Im Blottenbacli sind zAvar 
keine Moranen erhalten, dafiir aber liegen auf den steilen BergAviesen 
ober der Polterauer (Blumauer) Alpe grosse Gletscherbldcke umber, die 
nur vermittelst Absatzes durch einen Eisstrom auf so stark geueigter 
Unterlage zur Rube gekommen sein konnten. Ausserdem macht sich 
hier an den Bergliangen und auf der Tlialsolile mitunter eine rund- 
hockerartige Abrundung bemerkbar. Yon der Yereinigung dieser beiden 
Quellzweige iiacli abAA^arts liegen im Thalgrunde allenthalben grosse 
Bldcke umber, Avelclie yob. Czj z ek 2) als erratiscb angesprochen AAUirden. 

Unter „Reitli“ versteht man in dieseni Theile des Gebirges solche Alpen- 
wirthscbaften, welclie nnr im Friih- und Spatsommer bezogen sind, walirend im Hoch- 
sommer die hbher gelegenen eigentlicben ^jAlmen^ besiedelt werden. Es entspricht 
dieser Ansdrnck der in Tirol iiblicben Bezeichnnng „Mederlager“ im Gegensatze zn 
„Hochlager“. 

0 1. c., pag. 20. 
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Im Uebrigen fehlen anf dieser Strecke sicliereGlacialerscheinungen bis iiuter- 
balb Meserer, wo am Fusse des Altersteins die Eeste einer Endmorane 
aiiftreten. Dieselbe bant sicli ans gesclirammten imd polirten Gescbieben, 
sowie aus genmdeten Blbcken verscliiedenartiger Kalke aaf, denen sicli 
aiich kantige Triimmer zugesellen, dazwisclien feiuer Gletscliergrus and 
Scldamm. Die Morane erhebt sicli im Mittel 17 Meter aus dem Thalinnern. 

/ 

welclies bier 550 Meter iiber clem Meere gelegen ist. Unterhalb der- 
selben fehlen die grossen Blbcke, welche friilier den Thallauf begleiteten. 

Ich hatte ursprlinglich die Absicht, ancli das Almthal in das Bereicli 
dieserUntersuclmngen zu ziehen; anhaltendes Regenwetter zurZeit meines 
Besnches liess indessen diesen ziemlich resultatlos verlaufen. Ich konnte 
nur die Beobachtungen Hanenschild’s wiederholen betreffs Gletscher- 
spuren in der Hetzaii mid in der Umgebmig des Ahnsees. Die beiden Oeden- 
seen, welche mitten in einem Gewirr yon kleinen isolirten Hiigeln liegen, 
die clem Thalboden anfgesetzt sind, dtirften sicli in der Folge als Moranen- 
seen erweisen. Moranenschutt liegt in gewaltigen Mengen innlier. mid 
vermuthlich bestehen die einzelnen niecleren Hiigeln ganz aus demselben. 

In der Habernau, wo das Thai der Hetzau mit dem Almthal sicli 
vereinigt, ist eine typische Moranenlandschaft entwickelt, welche sicli 
aufwarts bis zuni Aim see mid ah warts bis unter die Eystenau verfolgen 
lasst, mid die sicli aucli in das Thai der Hetzau mit geringen Unter- 
brechungen bis zu den Oedenseen hineinzieht. Die 8ohle des Thales 
ist ganz bedeckt von kleinen Hiigeln und Hligelziigen, welche sicli als 
Moranenwalle zu erkennen geben. Mehrere clerselben sind von der 
Strasse angeschnitten, wodurch ihr Inneres entblbsst wird; sie bestehen 
aus Kalkschutt, wie er in den Endmoriinen der heutigen Gletscher 
im Kalkgebirge auftritt, nur selten finden sich darunter aucli gekritzte 
Geschiebe. Ob diese Walle das Ende des Gletschers wahrend seiner 
grbssten Ausdehnung bezeichnen, dies muss vorlautig noch dahingestellt 
bleiben. Bei dem beschrankten Einzugsgebiete des Gletschers und 
der Steilheit des Abfalls, mit welchem sich dasselbe im Hintergehange 
des Thales von 2000 Meter Hohe anf 700 Meter herabsenkt, ist es aller- 
dings iiiclit selir wahrscheinlich, class der Gletscher in dem tiefen und 
weiteii Til ale noch eine betrachtlichere Strecke iiber die Evstenau hin- 
aus vorgedrungen sep bei welcher die Thalsohle ohnehin nur inehr eine 
Hohe von 560 Meter besitzt. Der eiszeitliche Almgletscher diirfte seiner 
Grbsse nacli einem unserer grbsseren centralalpinen Gletscher zu ver- 
gleichen gewesen sein und aucli sonst manclie Aehnlichkeit mit einem 
solchen gehabt haben, Er war mit niachtigen Oberflachenmoranen 
bedeckt, aus dereii Material sich seine Endmoranen vorzngsweise auf- 
bauten. Dass sich diese letzteren hier erhalten haben, wahrend sie 
anderswo fehlen, riihrt claher, class sie in Folge der Wildheit und Zer- 
rissenheit des Gebirges hier von vorne herein verhaltnissmassig bedeu- 
tencle Diniensionen erlangten, und class der Thalboden, anf dem sie zur 
Ablagerang kanien, flacli und breit ist, so dass das fliessende AYasser 
keine besonclers intensive Wirksamkeit entfalten konnte. Thalaufwarts 
liegt in nachster Nalie der Alnisee; wie die Sihiipfe an seineni unteren 
Ende erweisen, hat sein Wasserspiegel einstmals eine vie! grossere 
Ausdehnung besessen und sich bis dicht an die Moranenlandschaft heran 
erstreckt, was ebenfalls deren Erhaltung begiinstigte. 
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IV. Capitel. 

Accumulation und Erosion. 

Die Scliotterterrasse an der unteren Euus. — Fehlen derselben im oberen Ennsthal 
imd dadurch bedingte Verschiedeulieit des Cliarakters der Landscliaft. — Machtigkeit 
and Gefall der Terrasse. — Entstelmngsweise derselben. — Gesckiebefiihrung; Accu¬ 
mulation und Erosion. — Jeder Fluss der eigene Eegulator seines Gefalls ; Verstarkung 
desselben durcli Accumulation , Verminderung durch Erosion. — Beide wirken direct 
von oben nack abwarts, indirect in ihren Folgen nacli riickwarts und aufwarts. — 
Schotter- und Felsterrassen. — Gefallsverlialtnisse derselben. — Durchsilgung einer 
aufstrebenden Faltung. — Ursaclie der Entstebung von Scliotterterrassen. — Aenderung 
der Wassermenge oline Belang; Aenderung der GescMebefdhrung von umso grbsserem 
Einfluss. — Verwitterung. — Herabdriickung der Hobenregionen des Gebirges. — 

Eiszeit. — Glacialscbotter. 

Wenn man von x4mstetten kommend mittels der Rudolfsbahn das 
untere Ennsthal hinanffalirt, so helialt man anf der ganzen Strecke 
zwisclien Kastenreitli und Hieflaii ein ziemlich eintciniges Landschafts- 
hild vor xlugen. -Man bleibt wabrend dieser Fabrt bestandig in der 
Tiefe einer engen Scblucbt, in welcber der wildschanmende Fluss 
zwiscben bohen Steilwanden von liorizoutal gescbicliteten Scbotterbanken 
und Conglomeratmassen daliiu rauscht; die eigentliclien Thalgehange 
bleiben zumeist hinter clem oberen Rand des xlbsturzes verborgen, 
uirgends wire! ein freier x\usblick in die weitere Umgebung zu Tbeil. 
Verlasst man jedocli etwa bei der Station Weissenbacli die Baku und 
folgt der Strasse, welcbe sicb sclirage an dem Conglomeratabbrucb 
liinanzieht, bis auf die Hobe von xlltenmarkt, so ist man erstaunt ob 
der ungealinten Weite der Gegend und itber clen sebonen ebenen Plan, 
welcber sicb bier, bocb liber dem Fluss, als der eigentliche Tbalboden 
zu erkennen gibt. Xur auf geringe Breite ist derselbe durch den 
Schlund der schmalen Erosionsfurche unterbrochen, welclie sicb das 
Wasser erst in neuerer Zeit ftir seinen Lauf gesebaffen, drilben aber 
setzt sicb der Boden in derselben Hobe wieder gieicbmassig fort. Die 
frllbere Tbalsoble, welclie durcb x4ufscbuttung des sebon vorber bis 
zum beutigen Flussniveau vertieften Tbalgrundes entstanden war, 
ersebeint clemnacb gegenwartig als eine fortlaufende Terrasse, auf 
welcber die meisten Ortscbaften liegen, und auf der sicb aueb zum 
grossten Tbeil das culturelle Leben der Tbalscbaft abspielt. 

Nicbt itberall konute jedocb die Terrasse ibren Zusammenbaug 
bewahren, an besonders engen Stellen baben sicb mitunter nur Rudi- 
mente derselben erbalten, und Itberall dort, wo ein Seitentbal oder ein 
Nebengraben einmilndet, wurde sie von dem betrefiPenden Gewasser bis 
zur Tiefe des Ennsflusses binab durebbroeben und durebsagt. Auf 
diese AYeise wurde die Terrasse an maneben Orten formlich zerstlickelt 
und ersebeint nunmebr in zablreicbe einzelne Vorspriinge aufgelost, auf 
deren begrllnten, mit Wald und Feld bedeckten Hoben sicb jeweils 
das Gebofte eines Bauers befindet, welcber dort oben in stiller x4bge- 
sebiedenbeit gleicbsam wie in einem eigenen Konigreicbe scbaltet und 
waltet. Hier, auf der Oberflacbe der Terrasse, ersebeint das Ennsthal 
niebt mebr als eine enge Scblucbt, sondern es treteu die Bergbange 
mitunter auf sebr betracbtliche Entfernungen auseinauder, um sicb 

Jalu’bucb der k. k. geol. Reicbsaustalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bobm.) QQ 
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freilich stellenweise wiecler selir bedeutend gegenseitig* zn nahern. 
Die Strasse halt sicli fast imnier an die Hohe der Terrasse, imd da 
diese sehr oft unterbroclien ist, steigt sie zum Aerger des Wanderers 
bestandig bergab, berganf; bald zieht sie imten in der Wildniss dicbt 
am brausenden Fluss dabin, bald scblangelt sie sicli wieder durch 
wogende Kornfelder anf der Oberflacbe des Thais: ein imanfhorlicher 
lastiger Weclisel von Hobenverlust und Wiedereinbringung desselben, 
nicbt minder verbunden aber aiicb mit einer anspreclienden steten Ver- 
anderimg der Scenerie. In dem dahineilenden Eisenbabnzuge am Grimde 
der Schlucht merkt man von alledem so viel wie nicbts; man siebt 
nur den Fluss und das Conglomeratgemauer zu seinen Ufern, und indem 
man von der Existenz des ebenen Tbalbodens bocb droben keine Abnung 
bat, nimmt man eine ganz falscbe Vorstellung von dem pbysiognomi- 
scben Cbarakter der Tbalung mit nacb Hause. 

Wie anders bingegen gestaltet sicb das Bild, welcbes dem Reisen- 
den nacb Passirung der engen Felsenkeble des Gesauses, beim Eintritt 
in das obere Ennstbal sicb erofPnet! Breit und flacb debnt sicb die 
Soble des Tbals, wie der Boden einer Wanne, eingesenkt in den Hoben- 
zug des Gebirges. Dieses prasentirt sicb allerorten in seiner vollen 
Grbsse und Entfaltung und beberrscbt die Gegend ringsum in weiter 
Runde. In vielen Windungen und Krlimmungen scbleicbt der Fluss 
tragen Laufes dabin, Riedgraser, Scbilf und Robricbt begleiten seine 
Ufer, und Sumpfboden und Torfmoore bilden mit dazwiscben befind- 
licben Tiimpeln und Lacben die ebene Flacbe des Tbales. So sebr 
ist die letztere stellenweise liberwassert, dass auf den Fusswegen Lauf- 
bretter gelegt sind, um die Gebenden vor allzu tiefem Einsinken in 
den durchfeucbteten zaben Scblicb und glimmerigen Scblamm des 
Bodens zu bescblitzen, Und diesen Cbarakter bebalt das Langentbal 
der Enns in seiner ganzen Erstreckung, bis zur Verzweigung in die 
inneren Quelltbaler oberbalb Radstadt; iiberall dieselbe Weite, allent- 
balben die gleicbe Versumpfung. Wo aber sind nun bier die macb- 
tigen Gescbiebemassen, aus denen die boben Terrassen am Unterlaufe 
der Enns sicb aufbauen? Feblten sie bier etwa von Anfang an, oder 
wurden sie bereits ganzlicb entfernt, oder aber liegen sie nocb voll- 
standig unter der beutigen Tbalsoble begraben, und wird der Fluss 
erst bei weiterem „RUckwartsschreiten“ der Erosion sicb in dieselben 
einnagen'? 

Wir werden alle diese Fade erwagen und bernacb die Frage 
beantworten, wollen aber vorerst nocbmals in das untere Ennstbal 
zuriickkebren und die Gescbiebeterrasse dortselbst eingebender studiren. 

In einer anspreclienden Abbandlung „Ueber Periodicitat der Tbal- 
bildung“ bat Penck^) darauf bingewiesen, dass es in den Gebirgs- 
tbalern zweierlei Arten von Terrassen gebe, welcbe ganz verscbiedenen 
Vorgangen ibre Entstebung verdanken. Die einen sind „die Ileber- 
reste von alten Flussbetten eines hoberen Niveaus, entstanden in jenen 
Zeiten, wabrend welcber die Tbiiler nocb nicbt bis zu ibrer beutigen 
Tiefe eingescbnitten waren; sie werden als Spuren des allmaligen 
Einscbneidens der Tbaler gedeutet“ und von Penck als E rosiolis¬ 
ter r as sen bezeicbnet. Die anderen bingegen entsteben durcb Aiif- 

b Sep.-Abdr. aus den Verb. d. Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin, 1884, Nr. 1. 
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scbiittiing’ ties Thales — welches schon vorher his zu seinem gegenwar- 
tigen Niveau vertieft war — durch die Greschiebeniassen ties Flusses, und 
tlurch ahermaliges Eiiischneideii ties letzteren in einer nachherigen 
Periode; sie erscheinen im Gegensatze zu den vorigen als Aufschlittungs- 
oder Accuinu 1 ationsterrassen. 

Diese Ansicht tiher die Existenz und die Bildung von Accumula- 
tionsterrassen ist iihrigens nicht neu, ja es scheinen sogar tlieselben 
frliher die Aufmerksamkeit tier Forscher erregt zu hahen, als die Ter- 
rassen im anstehenden Gestein. Schon im Jalire 1844 s])richt der 
Nestor unter den Alpengeologen, B. S t u tl e r i), von Gerollahlageruugen, 
die sich an den Thalgehangen nicht selten bis in grosse HiJhe aulwarts 
ziehen, „als oh der Strom einst das gauze Thai ausgefLillt hatte; der 
jetzige Thalhach hat sich zuweilen ein iiber hundert Fuss tiefes, sehr 
steiles und enges Bett eingegraben, ohne ihren Grund zu erreichen, 
und an den Abhangen tindet man sie in Hohen von mehreren tausend 
Fuss iiber dem Thalbotlen.“ Audi den alteren dsterreichischen Geologen 
waren die Aufschlittungsterrassen wohl bekannt, v. Mo riot naunte 
sie „Diluvialterrassen“ und war sich vollkommen dariiber im Klaren, 
dass tlieselben ihrer ganzen Machtigkeit nach aus Geschieben und 
Conglomeraten (dem „ alteren Diluvium “) bestehen und deshalb nicht 
als Gerbll-Lager gedeutet werden kbnnen, „welche der Fluss beim Ein- 
schneiden in die Thaler hinterliess“. Dass der Letztgenannte bereits 
eine richtige Vorstellung von der Bildungsweise dieser Terrassen 
gewonnen hatte, geht aus seiner Beschreibung derselben in den „Er- 
lauterungen zur geologischen Uebersichtskarte der Norddstlichen Alpen“ 
hervor, sowie aus einem theoretischen Protil, welches ebendortselbst 
zur Mittheilung gebracht wurde. An einem anderen Orte spricht er 
sogar ausdrticklich von einer bei 100 Fuss hohen Terrasse, „die der 
Liesingdiludalbach aufgeworfen hat“, und gibt an, dass sich die 
Mur bei Judenburg 200 Fuss tief in das iiltere Diluvium „ein- 
gegraben“ habe. In tier Folge scheint allerdings das Verstandniss 
ftir die Aufschlittungsterrassen wieder mehr und mehr geschwunden zu 
sein, und bei R u t i m e y e r , v. S o n k 1 a r , Heim, Bodmer und 
L 0 w 1 ist fast ausschliesslich von Erosionsterrassen im festen Fels die 
Rede; man unterschied „Gehange- oder Lateralterrassen“ im Gegensatze zu 
„Thalterrassen“ im engeren Sinn, aber die Accumulationsterrassen blieben 
vergessen, oder wurden dock nur wenig gewilrdigt, bis sie durch Penck 
der wissenschaftlichen Beachtung wieder naher gebracht wurden. 

Es sei nun vor Allem darauf hingewiesen, dass die Accuniulations- 
terrassen stets nur in der Form von Lateralterrassen auftreten, dass 
jedoch die Conglomerat- und Schottermassen, aus deneu sie bestehen, 
niemals zur Bildung von stufenfdrmigen Absatzen der Thalsohle Ver- 
anlassung geben, class also „Thalterrassen“ im Sinne L owl’s bier aus- 

b Lehrbucli der Physikalisclien Geograpliie imd Geologie, I. Bd., Bern 1844, 
pag. 267. 

Eiiauterungen zur geologisclieu Uebersiclitskarte der Nordostlicbeu Alpeu. 
Wien, 1847, pag. 69. 

0 Erlauterungen zur geologisch bearbeiteten VIII. Section der Generalquartier- 
meisterstabs-Specialkarte von Steiermark und Illyrien. Wien 1848, pag. 39. 

b Ueber den Terrassenbau der Alpentlialer. Geograpbisclie Mittlieilungen. Gotha, 
XXYIII, 1882, pag. 132, Anmerkung. 
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gescblogsen sind. Es lasst dies darauf schliessen, dass eiuerseits den 
AiifscliUttnng’sniassen an sicli jene Eigenscliaften feblen, welcbe etwa 
im festen Gestein eine Pradisposition znr Ansbildung soldier Terrassen 
bedingen, und dass anderseits sicli seit dem Bestande dieser Gerdll- 
lager jene ansseren Einfliisse nicbt mebr wiederbolten, welcbe nn’ig- 
licberweise selbststandig ein stufenformiges Gefall der Tbaler zn er- 
zeiigen vermocbten. 

Die Gescbiebeterrasse im unteren Ennstbale ist nicbt Uberall 
von einer und derselben Miicbtigkeit, sondern erbdit sicb urn so 
weniger bocb iiber das beutige Flnssniveau, je weiter tbalabwarts sie 
gelegen ist. Folgende Uebersicbt veranscbanlicbt dieses Verbalten anf 
das Beste: 

Hieflau. 

Machtigkeit 
der Terrasse 

. . 76 Meter 
Landl. . . 70 V 

Altenmarkt. . . 60 57 

Oberbalb Klein-Reifling . . . 45 )) 
Unterbalb Kastenreitb . . 32 55 

Gross-Paining .... . . 30 55 

Peicb-Paniing .... . . 28 57 

Losenstein. . . 25 55 

Stadt Steyr. . . 30 

Dies stelit nun aber in directem Widerspr iiclie r 
gemeinen Aeussernng v. Morlofs^), laut welcber in den Alpentbalern 
die Dilnvialterrassen immer in einem Niveau fortlaufen, „das sicb nacb 
und nacb tbalaufwarts bebt und ansteigt, aber langsamer als das 
jetzige Flussbett, so dass diese zwei Niveaus endlicb in den bdberen 
Pegionen verscbmelzen“. Um nun in die Sadie Klarbeit zu bringen, 
miissen wir ziinadist untersudien, anf welcbe Art und Weise derlei 
Terrassen uberliaupt entsteben. 

Der erste Vorgang bei der Bildung einer jeden Gescbiebeterrasse 
ist die Aiisflilliing des Tbales bis zu einer gewissen Kobe iiiit den 
Gescbieben des Flusses. Ein Fliiss wird aber dort ablagernd wirken, 
wo er alls irgend weldien Griinden nicbt mebr im Stande ist, die 
gauze Gescbiebelast fortziibewegen, welcbe er libber oben mit sicb 
fiibrte. Die Transportfabigkeit des fliessenden Wassers liangt aber 
lediglicli von der Stosskraft desselben ab und diese wiederiim ist dem 
Quadrate der Gescliwindigkeit des Wassers direct proportional. Um 
denmacb die transportirende Kraft eines ganzeii Flusses fiir irgend ein 
Querprobl desselben zu bestimmen, braiicbt man bios den allgemeinen 
Aiisdriick fiir die Stosskraft des Wassers an der beziiglicben Stelle mit 
der Breite der Griindflacbe, auf welcber daselbst ein Gescbiebetrans- 
port stattbiidet, zu multipliciren. Die Gescliwindigkeit eines Flusses ist 
aber ibrerseits wiederum abbangig von dem Gefalle und von der 

') Die griissere Maclitigkeit der Terrasse l)ei Stadt Steyr erklart sicli durcli die 
starke Gefallsvermiiiderimg heim Austritt des Flusses aus dem Gebirge auf das 
V orlaud. 

Erlauterg. z. geol. Uebersiclitskarte d. Nordcistl, Alpeu. Wien 1847, pag. 68. 
'**) Mit Bezug auf die FortbeAveguug vou Gescbieben an seiuem Grunde. 
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Reibuiig’ ties Wassers an den Wandiingen ties Fliissbettes; sie wacbst 
l)ei zimebmendem Gefall imd ninimt ab bei vermelirter Reibnng. Die 
Reibiing entllicb andert sicb mit deni Inbalt ties Stroniprofils, nnd ]>ei 
gegebener Grbsse desselben ausserdem nocb mit deni Umfang seiner 
Wandimg (mit der Concentration ties Querscbnittes); ist tier Inbalt ties 
Stroniprofils grosser, so sinti mebr Wassertbeilcben vorbanden, anf die 
sicb die Verziigerung tliircb Reibnng vertbcilt, imd die Gescliwindigkeit 
wil’d grosser; bei gegebener Grbsse ties Stroniprofils aber wirti die 
Reibiing tlann am kleinsten nnd die Gescliwindigkeit tiaber dann am 
grbssten sein, wenn tier Umfang tier Wantiungen ties Fliissbettes ein 
mbgliclist geringer, tier Qiierscbnitt desselben also ein mbgliclist con- 
centrirter ist. 

Wir seben also die transportirende Kraft eines Fliisses, welcbe 
dem Prodiicte ans tier Breite tier Grimdflacbe in das Quadrat der 
Gescliwindigkeit direct proportional ist, abliangig von dem Gefall ties 
Fliisses, dem Inbalt seines Quersclinittes und dem Grade tier Con¬ 
centration desselben. Bei einem und denis el ben Flusse wertlen 
aber diese drei Factoren bei sonst gleiclien Umstanden aucli gegen- 
seitig aufeinantler einwirken, so zwar, dass sie in ilirer Gesammtlieit 
stets die Function einer constanten Grbsse bilden. Betracbten wir nam- 
licb zwei verscliiedene Querprofile eines und desselben Stronies, so ist 
klar, dass tiurcli jetles dieser Profile in derselben Zeit dieselbe Wasser- 
menge tiurcblaufen muss, wenn tier Strom inzwiscben keinen Zuwaclis 
und keinen Verlust an Wasser erlitten. Bezeiclinen wir die beitlen 
Profile mit I und II und nelinien an, dass das Gefall bei II grbsser 
sei als bei I, die Concentration ties Quersclinittes jetlocli in beiden 
Fallen dieselbe' so wirti offenbar die Schnelligkeit ties Wassers bei II 
grbsser sein als bei I; da aber nun bei beitlen Profilen die in gleiclien 
Zeiten durcbgebenden Wassermengen einander gleicli sein mlissen, so 
wil’d der Inbalt des Querschnittes bei II notbwendigerweise kleiner 
sein als bei I, damit der Zusammenliang des Flusses gewahrt bleibe. 
Ist in einem anderen Falle das Gefalle bei I und II dasselbe, jedocli 
die Concentration ties Querschnittes bei II starker als bei I, so wirti 
wietlerum bei II die Schnelligkeit ties Wassers grbsser und deshalb 
der Inhalt des Stroniprofils kleiner sein, als bei I, docli ist leicht ein- 
zusehen, dass eine solche Aenderung in tier Concentration des Quer¬ 
schnittes gegeiiiiber einer Aenderung des Gefalles nur von unter- 
geordneteni Einfluss sein werde, insolange ihr Ausmass eine gewisse 
Grenze nicht iiberschreitet. 

In der Natur sinti nun das Gefalle ties Flusses und die Form 
seines Querschnittes, also die Concentration desselben, gewisserniassen 
gegeben, und diese beiden Factoren wertlen soniit jederzeit die Grbsse 
des Querschnittes regeln. Waclist das Gefall, so verkleinert sicli der 
Querschnitt und umgekehrt; verniehrt sicli die Concentration ties Quer¬ 
schnittes, so wil’d sicli tier letztere ebenfalls an Grbsse verniindern, da 
in beiden Fallen, mit dem Wachsen ties Gefalles sowohl, als aucb mit 
der Vermehrung tier Querschnitts - Concentration eine Zunahme tier 
Geschwindigkeit verbuntlen ist, und trotz tier grbsseren Gescliwindigkeit 
in der Zeiteinheit nur dieselbe Wassermenge passiren tlarf wie vorher. 
Stromprofil und Geschwindigkeit sinti einander umgekehrt proportionirt. 
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Man konnte niin sagen: wenn das Gefall eines Flusses sicli andert 
iind z. B. geringer wird, so vermindert sich zwar die Gescbwindigkeit 
des Wassers und desgleiclien dalier aiich dessen transportirende Kraft; 
ziigleicli aber wacbst der Querscbnitt des Stromes, und wenn nun dieses 
Wacbsen nacb der Breite erfolgt, so wird nun zwar an jedem Punkte 
mit geringerer Kraft, aber dafiir auf einer breiteren Grundflacbe trans- 
portirt, und es konnte sicb dies niit Riicksicbt auf den Gesainmttrans- 
l)ort moglicberweise compensiren. Dem ist aber nicbt so, weil der 
Gesaminttransport nur ini Yerbaltniss mit der einfacb'en Flacbenbreite 
wacbst, auf welcber transportirt wird, bingegen mit dem Quadrate der 
Gescbwiiidigkeit des fliessenden Wassers sicb vermindert. Es wird also 
unter alien Umstiinden dort, wo das Gefall des Flusses abnimmt, der 
letztere nicbt mebr im Stande sein, das gauze Material, welcbes er 
friiber mit sicb fiibren konnte, weiter zu transportiren, und es wird 
somit dort, wenn er vorbin nacb Kraften trailsportirte, zu einer Ab- 
lagerung von Gescbieben komnien inussen. Ein abnlicber Effect wird 
durcb eine Yerringerung der Concentration des Querscbnittes eines 
Flusses erzielt werden; aucb bier wird eine Ablagerung statttinden, 

Es vergegenwartige nun die Linie ABGD (Fig. 1) das Langs- 

Fig. i. 

profil der Strecke eines Flussbettes von durcbaus gleicber Concenti-ation 
des Querscbnittes, und wir nebmen an, es fiibre der Fluss bei A, wo 
er in diese Strecke eintritt, genau so viele Gescbiebe mit sicb, als seiner 
Stosskraft dortselbst entspricbt. Auf der ganzeii Tbeilstrecke AB wird 
es nun zu keiner Ablagerung von Gescbiebeniaterial komnien kdiinen, 
weil sicb bier weder die Stosskraft des Wassers, nocb die Breite des 
Flussbettes iindert, und somit gar keine Yeranlassung dazu vorbanden 
ist, class der Fluss seine Gescbiebelast an jedem folgenden Punkt der 
Strecke AB nicbt sollte ebensogut mit sicb fortfubren koniien, wie an 
jedem vorbergebenden. Bei B jedocb verringert sicb das Gefalle und 
mit demselben aucb die Gescbwiiidigkeit des Flusses und seine trans¬ 
portirende Kraft, und es wird sicb desbalb derselbe nunmebr eines 
Tbeiles seiner Gescbiebelast entledigen mlissen. Ebendasselbe wird auf 
den unterbalb B gelegenen Punkteu der Strecke B C stattfinden, jedocb 
mit stets abnebmender Intensitat, da sicb ja die Gescbiebelast des 
Flusses durcb die Ablagerung bestiindig vermindert und endlicb auf 
einen Betrag berabsinkt, welcber mit der transportirenden Kraft auf 
dem Gefalle von B C im Einklang stebt. Etwa von dem Punkte / an 
wird also der Fluss nicbt mebr ablageru, sondern in Folge der vorber- 
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gegangenen Ablageruiig nnnnielir auf der Streckc fC nur nielir so 
viele Gescldebe mit sich fiibren, als seiner transportirenden Kraft ent- 
spricht. 

Bei G aber andert sich abermals das Gefalle des Flussbettes, und 
zwar wird dieses nun von G bis D wiederiim bedeutend starker. In 
Folge dessen wird sich die Geschwindigkeit des Wassers wieder ver- 
niehren, und mit derselben aucli die Transportkraft des Flusses. Der 
letztere filbrt aber bei (7, wo er in die starker geneigte Strecke GD 
eintritt, nur so viele Geschiebe, als er auf der minder geneigten 
Strecke/C zu transportiren vermochte, und es wird deshalb bei G 
und auf den weiter abwarts folgenden Punkten gegen D hin ein Ueber- 
schuss an Kraft vorhanden sein, welcher nicht auf den Transport von 
Geschieben verwendet wird. Da nun aber die Arbeitsleistung stets mit 
der vorhandenen Kraft im Einklange stehen muss, so wird der besagte 
Kraftilberschuss bei und unterhalb G auf Erosion verwendet werden. 
Es wird der Fluss durch Erosion die Kante bei G im grossen Mass- 
stabe abstumpfen, und zwar so lange, bis durch diese Abstumpfung das 
Gefall unterhalb G um so viel verringert und die Transportkraft des 
Flusses folglich so weit abgeschwacht ist, dass sich dieselbe in der 
Weiterschalfung der von oberhalb G herabgebrachten Geschiebe voll- 
standig aufzehrt. 

Bei G also schneidet der Fluss in Folge von Erosion ein und er- 
niedrigt somit sein Bett, bei I) hingegen lagert er ab und erhoht das- 
selbe. Erosion findet dort statt, wo der Fluss weniger Geschiebe mit 
sich fllhrt, als seiner Arbeitskraft entspricht, Ablageruiig hingegen er- 
folgt, wenn das umgekehrte Verhaltniss eintritt. Gehen wir von der 
Geschiebefiihrurig des Flusses als gegebeu aus, so kbnnen wir sagen, 
der Fluss lagert ah , wenn sein Gefalle mit Riicksicht auf die fortzu- 
schaffende Geschiebelast zu gering ist, er erodirt hingegen^ wenn das 
Gefall diesbezltglich zu gross wird. Nun sehen wir, dass das Flussbett 
durch Ablageruiig erhoht, durch Erosion hingegen erniedrigt wird; mit 
partieller Erhlihung des Flussbettes ist aber eine V e r s t a r k u n g des 
G e f a 11 e s, mit einer partielleii Erniedrigiing eine V e r ni i n d e r u n g 
desselbeii verbunden; es wird also der Fluss im ersteren Fade sein 
Gefalle vermehren, im zweiten hingegen es verringern. In beiden Fallen 
erfolgt die Veranderung des Gefalles so lange, bis dasselbe der Ge¬ 
schiebe fiihrung des Flusses genau entspricht. Ein Fluss hat also in 
sich selbst die Fahigkeit, die Neigung seines Bettes je nach Bedlirfiiiss 
zu verringern oder zu vermehren, e r ist der e i g e n e Regulator 
seines Gefalles. 

Es ist nun sicher und erscheint bei Betrachtung ‘von Fig. 1 ganz 
selbstverstandlich, dass sich die Ablagerung auf deni oberen Theil der 
Strecke B G nicht auf diese letztere beschrankeii, sondern sich an die 
vorhergehende steilere Strecke AB anlehnen wird, einen allmaligen 
Uehergang von der starkeren Neigung ziir schwacheren vermittelnd. Je 
hoher bei B die Ablagerung wird, desto weiter wird sie an der Strecke AB 
hinaufreichen. Es schreitet also die Ablagerung von jenem Piinkte, 
an welchem sie zuerst begann, nicht nur nach vorwiirts und ab warts, 
sondern aucli nach riickwarts und aiifwarts vor, da nach Ablagerung 
jeder einzelnen Gerbllschicht der Punkt, an welchem sich das Gefalle 
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andert, weiter an der vorhergehenden steileren Strecke hinanfgeschoben 
wird. Fig. 2 soil dies des Naheren erlaiitern; die grdsseren Bldcke 

bleiben zuerst liegen, wodurcb die einzelueu Scbicbten eiue keilfdrmige 
Gestalt erhalten; die Gefalls-Aenderung wird der Eeibe nacb von B 
auf die Pimkte 1, 2, 3, 4 n. s. w. verlegt, rilckt also an der Strecke A B 
aufwarts. 

Ganz dasselbe findet ancb bei der Erosion statt, denn Avenn (Fig. 1) 
aiif der Strecke G D erodirt AAdrd, so AAdrd der Angriffspnnkt der Erosion 
iinmer AA^eiter A^on C gegen B bin A^erlegt: die Erosion ist in geAA’issem 
Sinne „rncklanfig“. NicbtsdestoAA’eniger batTietze A'ollkommen Eecbt, 
AA’enn er in seinen interessanten „ Bemerkimgen liber die Bildung von 
Quertbalern^ i) stets mit besonderem Nacbdrncke betont, dass die Erosion 
im Wesentlicben immer von oben nacb niiten wirke. Es ist ja dock 
ganz klar, dass in nnserem Beispiele zn allererst bei G selbst erodirt 
Averden Avird, imd erst nacbber der Eeibe nacb an den einzelnen anf- 
einander folgenden Punkten nnterbalb G, denn bei G bndet dJis Wasser 
jeAA eils zuerst Yerbaltuisse vor, AA^elcbe eine Erosion bedingen. Es AA’ird 
also immer erst oben erodirt nnd dann nnten , mid es scbreitet mitbiu 
die Erosion als solclie nacb abAAmrts A'or. Mit der Zeit A^erlegen sicb 
freilicb die Augriffspimkte der Erosion weiter flnssanfwarts, nnd die 
Stellen, AA^elcbe eine Erosion veranlassen. AA^erden mitbin nnter deren 
Eingreifen flnssanfwarts A^erscboben, aber die eigeutlicbe Wirknng der 
Erosion erfolgt in jedem einzelnen Moment tbatsacblicb Amn oben nacb 
nnten. 

Ans dem Umstande, dass Ablagernng Avie Erosion in ibren 
F 01 g e n A’on dem nrspriinglicben Ansgangsorte soaa obi aliAAmrts , als 
ancb anfwarts — Amr- nnd rilckAAmrts — scbreiten, gebt bei’Amr, dass 
sicb beide in den Zwiscbenstrecken bei binlauglicb langer Daner des 
Yorganges scbliesslicb begegnen miissen, nnd dass sie soniit im Yereine 
anf eine Ansgleicbnug der Uuregelmassigkeiten des Gefalles der Tbal- 
soble binarbeiten. Solcbe Uuregelmassigkeiten besteben, trotzdem das 
Wasser seit jeber, namlicb Amn dem Momente der Erbebnug A'on Land 

Einige Benierkungen iiber die Bildung vou Quertlialeru. Z-\veite Folge. Jahrb. 
d. k. k. Geologischeu Reichsaustalt, XXXII, 1882, pag, 685 — 768. 
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imd der Bildimg* von Gebirg-en, darauf l)cdacbt war, sicli cin glcicb- 
massiges Gefall zu scbaffen, beziehungswcise sich bestre})tc, allc St(3rungcn 
desselben gewissermassen im status nascendi zu iiberwinden. Wie man 
allentlialben sieht, ist ilim letzteres nicbt gelungen, nnd es sclieint so- 
mit gewisse nocli nicbt nalier imtersnclite Factoren zu geben, welcbe 
ungeacbtet ilirer jedenfalls sebr langsam nnd ganz allmalig sich geltcnd 
machenden Einwirkung von deni fliessenden Wasser nicbt in demselben 
Masse, in welcbem sic nach und nacb erwucbsen, siegreich bekampft 
werden konnten. 

Ein Fluss ist cin ausserst complicirtes Ding; nicbt nur- andern 
sicb von Scbritt zu Scbritt Gefall und die Bescbatfenbeit des Bettes, 
sondern aucb die Wassermenge variirt, abgeseben von den allgemeinen 
Scbwankungen. nacb Jabreszeiten und nacb langeren klimatiscben 
Perioden, selbst local in Folge von Verdunstung und Infiltration und 
endlich zu allermeist durch Aufnabme neuer Zufliisse. 

Betrachten wir das Langsprofil einer Thalstrecke, wie es in Fig. 3 
zur Anscbauung gebracbt wird. Bleibt die Wassermenge des Flusses 
auf dieser ganzen Strecke A. 5 0i) A/ dieselbe, und ist er auf der Tbeil- 
strecke AB mit Gescbieben „gesattigt“, so wird er, wie frliber erlautert 
wurde, auf BG ablagern, auf CD erodiren. Was wird nun auf der 
folgenden Strecke BE geschehen, welcbe wiederum sanfter geneigt ist? 
Auf CD verfracbtet der Fluss jene Gescbiebelast, welcbe er von der 
minder geneigten Strecke B G mitbringt — und welcbe also dem Gefall 
auf^C entspricbt, da dasjenige, was dariiber binaus gebt, vorber ab- 
gelagert wurde — mebr demjenigen, was aus der Erosion auf jener 
Strecke G D resultirt. Ist nun D E weniger oder bocbstens gleicb stark 
geneigt, wie B G, so wird dortselbst unter alien Umstanden abgelagert, 
und zwar im letzteren, ungiinstigeren Falle alles dasjenige, was der 
Fluss durcb Erosion auf CD an Gescbieben binzugewonnen.'Ist jedocb 
D E starker geneigt als B G, dann wird es sicb fragen, ob der 
Gescb ieb e zuwacbs von CD den Zuwacbs an Transp or tkraft 
auf D E gegenliber B G libersteigt oder nicbt. Ist ersteres der Fall, 
dann wird aucb bier auf DE eine Ablagerung von Gescbieben er- 
folgen, im Gegenfalle aber wird auf DE die Erosion von CD fort- 
gesetzt werden, jedocb der Gefallsverminderung wegen mit geringerer 
Intensitat. Bei der Annabme gleicbbleibender Wassermenge kann also 
in obigem Profile auf DE unter Umstanden keine Ablagerung von 
Gescbieben stattfinden, wabrend eine solcbe auf CD zunacbst iiber- 
baupt ausgescblossen erscbeint. Auf der letztgenannten Strecke kbnnte 
es namlich erst dann zu einer Ablagerung kommen, bis das Gefalle 
zwiscben B und G in Folge Accumulation und der damit verbundenen 
Gefallserbobung so sebr vermebrt wurde, dass es demjenigen der Strecke 
CD mindestens gleicb ist. 

Wenn wir nun aber die Supposition der constanten Wassermenge 
verlassen und uns vorstellen, dass unser Strom seitlicbe Zufliisse er- 
balte, welcbe mit starkem Gefalle in das Hauptthal herabkommen und 
nicbt nur die Wassermasse, sondern aucb die Gescbiebefiibrung in dem¬ 
selben vermebren, dann kann mbglicberweise auf der ganzen Strecke 
des Haupttbales obne Unterscbied der Neigung von vorneberein eine 
Gescbiebeablagerung Platz greifen. Mitndet z. B. bei G ein Fluss, 

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanatalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 01 
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welcher mehr Geschiehe mit sicli hringt, als die Differenz zwischen 
der Geschiebeflilming oherhalb C imd der transportfab igen Menge 
des verstarkteii Flusses unterbalb C betragt, daun wird natilrlicber- 
weise auch auf CD ohne weiteres abgelagert werden. 

<u Caa 

In Perioden einer allgemeinen starken Gescbiebefiibrung der 
Gebirgswasser kann es nun gescbeben, dass die Ablageriing imnier 
mehr nnd weiter anwacbst, imd dass scbliesslicb die Thaler bis zn 
einer betracbtlichen Kobe mit Scbottermasseu aufgefidlt erscbeinen. 
Halt man sicb bierbei Yor Augen, dass Accnmnlation tiberall dort er- 
folgt, wo die Gescbiebelast grosser ist als die Trausportkraft, mit 
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antleren Worteii also dort, wo das Gcfall des Flosses zii g-erin^^* ist, 
mid dass aber dnrch Ablag*eriing‘ eben dieses Gefall erliiibt wird, 
mid zwar so laiige, bis zwiseben den beiden eben liezeiclineten Factoren 
Gleicbgewiclit lieiTS(dit, so wird man zu der Erkenntniss gelangen, 
dass der aiifg-eschiittete Tlialboden stets ein starkeres Gefall besitzen 
werde, als der darimterliegende alte (Fig. 4). Die Ablageriing wird so- 
init in der Regel von oben nach ab^varts an Maclitigkeit abneliinen; 
sie kann allerdings local dnrch nene Ziifnlir mid muss beiin lleber- 
gang von einer steileren zu einer sanfteren Tlialstrecke wieder libber 
anscliwellen, jedocli nur, um auf derselben Strecke sofort wieder das 
allgemeine Verbalten zu liefolgen. Beim mngekelirten Uebergang, von 
einer sanfteren zu einer starker geneigten Tlialstrecke, wird liingegen 
die Maclitigkeitsabnaliine des Gescliiebelagers nocli gesteigert. Dort, 
wo eine Verminderung des Tlialgefalls und somit ein locales Anwachsen 
der Ablageriing stattfindet, wird sicli die letztere rtickwarts an der 
steileren Tlialstrecke liinaufzielien und wird somit dort, wie beispiels- 
weise in Fig. 4 von D an nacli auf warts eine Strecke lang bis cl 
an Macbtigkeit v e r 1 i e r e n ; das ist eine Folge des Riicksclireitens 
der Accumulation, auf welches ja sclion vorbin liingewiesen wurde. 
Ebenso wird in Folge von Riickwirkung der Accumulation von OD, 
auf der kurzen Strecke von Q bis c iiber B G ein starkeres Anwachsen 
der Aufschiittung thalaufwarts zu erfolgen, als es den Verhaltnissen iiber 
BC eigentlich entspricht. Dieses jeweilige Uebergreifen der Accumu¬ 
lation auf die nachsthbhere Tlialstrecke stbsst jedoch das eben aus- 
gesprochene Gesetz niclit um, dass die durch Aufschiittung entstandenen 
erhbhten Thalbbden jederzeit starker geneigt sind, als die zugehbrigen 
alten Thalsohleii. Zwischen einem Schotterkegel, wie er an der Miindung 
eines Wildbaches sich bildet, und den ausgedehnten Geschiebelagern 
eines grossen Thales besteht nur ein cpiantitativer, kein qualitativer 
Unterschied. 

Wird nun die vermehrte Geschiebefiihrung unterbrochen, und 
treten wieder die fruheren Zustande ein, so besitzt das Wasser auf 
der aufgeschiitteten Thalsohle ein starkeres Gefall, als der verminderten 
Geschiebefiihrung entspricht, und es wird allenthalben in gleicher Weise 
erodirt werden, in welcher vorher abgelagert wurde. Der Fluss wird 
sich bestreben, dnrch Erosion sein Gefall zu mildern, er wird in die 
angehauften Geschiebemassen einschneiden mid auf diese Art so ziem- 
lich sein altes Bett zuriickgewinnen; bei andauerndem Geschiebemangel 
wird er darauf auch im festen Fels die Erosion noch weiter fortsetzen. 
So bleibt denn die vorherige Aufschiittung in hbherem Niveau iiber 
dem vertieften Flussbett zuriick und erscheint somit als S c h o 11 e r- 
t e r r a s s e iiber dem gegenwartigen Thallauf. S c h o 11 e r -, Auf- 
schiittungs- oder Accuniulationsterrassen miissen dem- 
n a c h ein s t a r k e r e s G e f a 11 a 1 s d i e h e u t i g e, d u r c h E r o s i o n 
gewonnene Thalsohle besitzen. 

Dieses auf rein theoretischem Wege gewonnene Ergebniss steht 
nun mit den oben mitgetheilten Daten iiber die Hbhe der Geschiebe- 
terrasse im unteren Ennsthal im besten Einklang, und es muss deshalb 
die gegentheilige Behauptung v. M o r 1 o t’s, welche heute ziemlich all¬ 
gem ein verbreitet ist, auf einem Irrthum beruhen. Es diirfte letzterer 
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einer Verallgemeinerimg der Thatsaclie entspruugen sein, class jede 
Terrasse in der Nahe ibres Beginns nach aufwarts zii in die nachst 
liobere Thalstrecke sich verflacbt, wobei sie in dieseni llbergreifenden 
Tbeile (Fig. 4 von B bis h) ein geringeres Gefall bat als jene. Viel- 
leicbt aber liegt aucb nur eine Verwecbslung mit den Erosionsterrassen 
im festen Fels vor, von denen in neuerer Zeit aucb bei R111 i m e y e r 
imd seitber allerorten zu lesen ist, class sie sicb clurcb eine scbwacbere 
Neigung vor den beutigen Tbalwegen auszeicbnen. Wir milssen cles- 
balb aucb cliese „ Erosionsterrassen “ einer kurzen Besi)recbung unter- 
zieben. 

„ Erosionsterrassen“ entsteben dadurcb, class ein Fluss in seinen 
Tbalboden einscbneiclet und clenselben tiefer legt: die Reste cles alten 
Tbalbodens erscbeinen claim als Terrassen liber clem beutigen. Unsere 
S c b 011 e r terrassen sincl also eigentlicb ebenfalls Erosions terrassen, 
denn sie sincl clurcb Einscbneiclen cles Flusses in einen durcb vorberige 
Aufscbllttung erbubten Tbalboden entstanclen. Die Aufscblittimg nimmt 
also lecligiicb auf die Hobenlage cles Tbalbodens Einfluss, niemals aber 
wire! sie eine Terrasse als Product ibrer gestaltenden Einwirkung binter- 
lassen; dazu beclarf es allentbalben und jeclerzeit der Erosion. 2) Die 
Beuennung Aufsebuttungs- ocler Accumulatiousterrasse entbebrt demnacb 
einer genetiseben Bereebtigung, und ibr gegenllber bringt die Bezeiebnung 
„Erosionsterrasse“ eigentlicb den gewllnscbteu Gegensatz niebt eimnal 
reebt zum Ausdruck, da es ja der Erosion ganz gleicbgiltig ist, ob 
sie eine Terrasse in einem felsigen ocler in einem aufgescblltteten Tbal¬ 
boden erzeugt. Hbclistens wircl sie in clem einen Fade raseber, in clem 
anderen langsamer wirken, aber das Resultat ibrer Tbatigkeit ist in 
beiden Fallen dasselbe, namlicb eine Terrasse, welcbe somit ibre 
Entstebung direct der Erosion verdankt. Es empfieblt sicb deswegen 
anstatt der Bezeiebnungen Aufsebuttungs- ocler Accumulationsterrassen 
(Erosionsterrassen, denen eine Aufscbllttung vorangegangen) und Ero¬ 
sionsterrassen (im engeren Sinn) der Gebraueb der keineswegs neuen 
Ausdrllcke Scb011er- und Felsterrassen, die einancler vollkommen 
selbststandig gegenllbersteben. 

Da die Sebotterterrassen vermbge ibrer Entstebung durcb Erosion 
in letzter Linie sicb genetiscb clurcb gar niebts von den Felsterrassen 
untersebeiden, so muss in gleicber Weise, wie bei jenen , aucb bei 
cliesen die Neigung der Terrassenflacbe starker sein als die cles gegen- 
wartigen Flussbettes; clurcb Erosion wird das Geblll der Tbalsoble 
stets V e r m i n cl e r t, das kanii niebt oft genug betont werclen. Das 
fliessende Wasser ist obne ETiterlass bestrebt, die Herstellung von Gleicb- 
gewiebt zwiseben Gefall und Gesebiebefilbrung zu bewirken. Es m u s s 

b Ueber Thai- und Seehilduug. Basel 1874, pag. 24, 28, 50 etc. 
Erosion nnd Accuniulation wirken einander entgegen, und dieser Gegensatz 

aussert sicli ancli in ihren Werken, Erosion erniedrigt, Accnniulation erholit; durch 
gleichmassige Erosion wird ein Tlialhoden erniedrigt, dnrcli gleicliniassige Accuiunlation 
erholit. Dnrcli u n gleichmassige Erosion, oder wenn dieselbe, wie es bei Flhssen nieist 
der Fall, auf einen schmalen Streif der Thalflache beschrankt ist, entsteht in derselben 
eine Rinne, beziehungsweise eine Terrasse; durch beschrankte Accumulation, z, B. 
bei den Stromen anf der oberitalienischen Tiefebene, entsteht ein Da mm. So kommt 
die Verschiedenheit zwischen Ero s ion nnd A ccn m u 1 at i on zu Bedeutung, wiilireud 
doch beide wieder in dem Bestreben einig sind, ein regelmiissiges Gefall der Thalsohle 
zu erzeugen. 
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jederzeit die ganze Arbeitskraft, welclie ans Wassermeiigc niid 
Gescliwiiidig'keit residtirt, diircli eine entsprecliende Arbeits 1 e i-s t ii n g 
verzebrt werden; gebt sie niclit gaiiz in Transport auf, dann wird der 
Ueberscbuss anf Erosion verweinlet, und zwar so lange, l)is el)en die 
ganze Arbeitskraft durcb Gescbiebefiibrung in Ansi)rncb genoninien 
wird. Seine eigene Menge kann das Wasser niclit verringern, aber 
indein es erodirt und dadurcb sein Bett vertieft, erniedrigt er sein 
Gefall und vermindert sobin inittelliar seine Gescbwindigkeit und 
Arbeitskraft. Dass die Erosion das Gefall vermindert, gebt logiscber 
Weise scbon daraus bervor, dass sie durcb zu starkes Gefall bedingt 
wird, niit der Verminderung desselben abnimmt, mit seiner Erbbbung 
steigt. Wiirde also Erosion das Gefall erboben, so wlirde in diesein 
Falle die Wirkung auf die Ursacbe steigernd zurilckwirken und sicb 
dadurcb selbst in’s Unendlicbe potenciren, was ein Unding; Ursacbe 
und Wirkung stebeu vielmebr im Gegentbeil zu einander in solcber 
Beziebung, dass die Wirkung in dem Masse ibres Erfolges die bervor- 
rufende Ursacbe scbwacbt. 

Wenn man nun daran festbalt, dass das Tbalgefall durcb Erosion 
stets vermindert wird, so muss man unbedingt verneinen, dass ein alter 
Tbalboden — moge derselbe aus Eels oder Scbotter besteben — ein 
sanfteres Gefall besitzen konue, als ein durcb directe Vertiefung des¬ 
selben vermbge Erosion entstandeuer neuer Tbalweg. Nicbtsdestoweniger 
gibt es in der That zablreicbe Felsterrassen, welclie eine geringere 
Neigung besitzen, als die darunter befindlicbe Tbalsoble. Diesen 
Widersprucb zu Ibsen sind zwei Erklarungen geboten, von denen die 
eine mbglicb, die andere ftir viele Fiille gewiss ist. Es kanii namlicb 
bei fortscbreiterider Gebirgsbildimg eine Stauung der unteren Partien 
eines Tbales erfolgt sein, welcber auf der Tbalsoble von dem Fluss 
siegreicb entgegengearbeitet wurde, wabrend sie an den Tbalgebangen 
sicb durcb eine Aufricbtung der alten Felsterrassen zu sanfterer Neigung 
ausserte. L b w U) will zwar den zuerst von P o w e 1U) und T i e t z e 
aufgestellten Satz nicbt gelten lassen, dass ein Fluss unter giinstigen 
Umstiinden im Stande sei, die Wirkungen einer langsam aufstrebenden 
Faltung zu itberwinden, ist jedocb damit entscbieden im Unrecbt. Er 
meint, der dem Oberlauf des Flusses zugekebrte Scbenkel der Falte 
miisste diesen zu einem See anspannen oder dock wenigstens durcb die 
allmalige Verminderung des Gefalls zur Ablagerung seiner Gescbiebe 
und somit von vorneberein zur Einstellung seiner Erosionstbiitigkeit 
zwingen. Auf den ersten Blick kbnnte dieser Einwand bestecben, denn 
Verminderung des Gefalls scbwacbt ja die Erosion, und letztere besitzt 
souacb durcb aus niclit die Maclit, jenen ansteigenden Scbenkel der 
Falte zu bekainjifen: die Sadie des Flusses scbeint bereits verloren. 
Aber die Falte bat iiocli einen anderen Scbenkel, welcber im Sinne 
des Flusses geneigt wird, so dass die Tbalsoble in ganz genau der- 
selben Weise, in welcber sie auf der Innenseite der Antiklinale uumerklicb 

Die Entsteliung der Durclibruclistlialer. Geograpliisclie Mittlieilimgeu. Gotlia, 
XXVIII, 1882, pag. 408. — Ueber Tlialbildiiug. Drag 1884, pag, 98, 

Exploration of the Colorado Eiver and its tributaries. Washington 1875. 
Bemerkimgeo fiber die Bildung von Qiierthalern. Jahrb, d. k. k. geologischen 

Reichsanstalt, XXX, 1878, pag. 581-610. 



482 August Bohm. [54] 

an Gefall verliert, an clem ausseren Abfall derselben an Gefall 
g’ewinnt. Vermelining’ des Gefalls erzeiigt aber eine Steigerimg der 
Erosion; ist Erosion zwar einer Gefallsyerminderimg gegenliber macbt- 
los, so wirkt sie dafiir einer CTefallsvermehrung desto lebbafter ent- 
gegen. Indem aber der Fluss in den Aussenscbenkel der Falte ein- 
sclineidet, verlegt sicli der Angrids])unkt der gesteigerten Erosion, 
welcliei’ stets am Beginn der Gefallsvermebrimg, zuerst also am Sebeitel 
der in Bildimg begriffenen Falte zn sncben ist, dnrcb Rucktvirkung 
imnier weiter an dem Innensclienkel der Falte znrlick, so class sieb 
dieser zu beiclen 8eiten des diirclisagenden Flnsses olme Beirrimg cles- 
selben erlieben kann. Wenn also, wie sclion Tietze liervorliebt, die 

Gebirgsbildung nnmerkliclier erfolgt als das 
Einsclmeiden der Erosion, so kommt es gar 
niclit zii einer Lalimlegung der letzteren 
oberlialb der entstelienclen Faltimg; clenn 
indem der Fluss dem Aussenscbenkel der 
Falte erfolgreicb entgegenarbeitet, paralj- 
sirt er clamit Hand in Hand den Einfluss 
der Erbebnug des inneren Scbenkels. Wie 
man siebt, ist clemnacb von Fowl der 
„Beweis“ durcbaus nicbt erbracbt worclen, 
„ class die Erosion unter keiueu Umstandeu 
mit der Faltung eiues Gebirges gleicben 
Scbritt balten kann, sonclern dnrcb sie 
geraclezn aiifgeboben wircFk Stellt sicb 
Low! aul den Sebeitel der Falte imcl 
blickt tbalein unci siebt, wie das Gefall 
vermindert unci die Erosion gescbwacbt 
wil’d, so wende er sicb um und blicke nacb 
aussen und sebe wie das Gefall vermebrt 
uilcl die Erosion verstarkt wird. Auf der 
einen Seite Verlust, auf der anderen Zuwacbs 
an Kraft, und zwar beicles in gleicber 
Weise und ganz allmalig; das gleicbt 
sicb aus, der Fluss fliesst rubig seinen Lauf, 
und die Falte erbebt sicb. 

In der Mebrzalil der Fade, in clenen 
ein sanfteres Gefalle eines alten Tbalbodeus 
gegenliber der Tbalsoble beobaebtet wird, 
ist jeclocb dieses Verbaltniss in anderer 
Weise zu cleuten. (Fig. 5) der 
Langssclmitt eines Tballaufes — auf welcbe 
Weise eine sol die Stiife entstand, ist ftir 
unsere Betracbtiiug ganz gleicbgiltig — 
und es sei das Gefalle von AB ein solcbes, 
class auf dieser Strecke die gauze Arbeits- 
kraft des Wassers in Gesebiebetransport 

aiifgebe, claim wire! auf A B nicbt eroclirt. Auf B C bingegeu ist das 
Gefall bedeutend starker, es restirt ein Ueberscbiiss an Kraft, welcben 
der Fluss auf Erosion verwenclet. Auf B C also wire! eroclirt, und zwar 

ITS 
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von ol)en nacli abwiirts und oben starker als nnten, da die Pn*osion 
das Bestreben bat, das zu starke Gefall dieser Strecke zu verniindern. 
Dass der Flnss von oben nacb abvvarts imter sonst gleielien Unistanden 
stets mit abnebmender Intensitat erodirt, wird auch leiebt verstandlicb, 
wenn man bedenkt, dass an jedem tieferen Punkte die Gescliiebelast 
des Wassers um die holier oben g-ewonnenen Erosionsproducte verniebrt 
ist, wodurcb der auf Erosion verwendbare KraftUbersebuss geselimalert 
wird. Wenn nun aber auf B G erodirt wird, und oben starker als nnten, 
so muss der Pimkt B auf der Tballinie AB immer mebr und weiter 
zuriickweiehen, und in geringerem Masse aucli der Punkt (7, wobei vor 
dem zuritckweiclienden Punkte G jeweils jenes Gefall entsteben muss, 
bei welchem Gleiebgewiebt zwisclien der Arbeitskraft des Elusses und 
seiner Geschiebefubrung obwaltet. Die Streeke B G des Flussbettes 
rtickf also unter stetiger Gefallsverminderung immer weiter tbalein und 
kommt so der Reibe nacb in die Lagen ^2^2^ ^3^3 7. 
u. s. w. 1) Auf diese Weise befindet sicb nun unter dem alten Thal- 
boden ein neuer Thahveg gegenuber welchem der erstere 
sicb in der That durch sanftere Neigung auszeiclinet. Man muss sicb 
jedoeb dariiber klar sein, dass dm* sanft geneigte Tbalboden niclit 
die Veranlassung zur Entstehung der in ibn eingesenkten Erosions- 
furche gegeben bat, sondern dass auf B G erodirt wurde und nicht 
auf hn B. Wollte man mit Strenge daran festhalten, dass die jiingeren 
Thalstrecken jenen alteren Thalboden zugebdren, auf denen wirklicb 
direct erodirt wurde, und umgekebrt, dann milsste man folgericbtig 
niebt br, 75, sondern B G als die alte Terrasse von bn Ca G bezeiebnen; 
briB ware dann ein berrenloses Stlick eines alten Tbalbodens, eine 
blosse Nebenei^'scbeinung, veranlasst durcb die Ruckwirkung der Erosion. 
Der alte Thalboden bn B bat nicht verursaebt, dass der Fluss auf ibm 
erodirte, und er bat deswegen mit dem neuen Flusslauf in genetiseber 
Beziehung gar niebts gemein. Die Veranlassung zur Erosion ward viel- 
mehr auf ^(7 gegeben, und die junge Tbalstrecke bnCnG ist demnacb 
durch allmalige Veranderuug der Lage von B G bervorgegangen, 
wabrend AB diesem Vorgange ganz passiv gegenltberstand, und immer 

b Je nach der Neignng der unterlialb folgenden Tbalstrecke CD wird auf 
dieser ebenfalls Erosion oder aber Accumulation stattfinden. Iin ersteren Falle wird 
das Gefall beider Tbalstrecken B C und CD durcb Erosion bestandig vermindert, im 

zweiten bingegen nur jenes von B C, wabrend das von CD durcb Accumulation er- 
bdht wird. Die beiden uebenstebenden Figuren (Fig. 6, I und II) veranscbaulicben das 
Ineinanderwirken der beiden Vorgange an dem Beriilirungspunkte C und sind wohl 
ohneweiters verstandlicb. 
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nur mit der unter fortwahrender Gefallsverminderung vertiefteu Flnss- 
strecke B G, iiatlirlicherweise in stets weiter znriicklieg’enden Pnnkten, 
z 11 r V e rs c 1j n e i d u n g- k a m. 

Das Gesetz, dass eine Terrasse, welclie diircli immittelbares Ein- 
sclineiden des Flusses in einen alten Tlialboden entstanden, stets ein 
steileres Gefalle besitzen intlsse, als die Tlialbahn, welcbe durch diese 
Erosion erzeugt wnrde, stelit also mit dem Befunde, dass inanche alten 
Thalbbden ein sanfteres Gefall als die lieutige Tbalsoble aufweisen, 
nur in einem scbeinbaren Widerspriicli. Derselbe scliwindet, sobald man 
erkennt, dass in diesen letzteren Fallen die Bezeichnimg „Terrasse“ 
gewissermassen verschoben wiirde, mid nun die letztere selbst mit einem 
Thalwege in Verbindimg nnd Vergleich gezogen wird, welcber ans der 
Tieferlegung iind Gefallsverminderung einer ganz andereu alten 
Tbalstrecke resultirte. 

Keliren wir nunmebr wieder zu den Scbotterterrassen zuriick und 
fragen wir uns, naclidem die Art und Weise ibrer Entstebung unter- 
sucbt worden, welcbe Umstande die Ausbildung derselben ursacblicb 
veranlassen konnten. 

Wenn wir beute in den grossen Alpentbalern Umscbau balten, 
so bnden wir, dass fast allentbalben die Wasserkraft den Transport 
iiberwiegt, und sehen die Fliisse mit der Tieferlegung und Gefalls¬ 
verminderung ibres Bettes bescbaftigt; es wird erodirt. Nur wenige 
Langstbaler macben bievon eine Ausnabme; aber wenn aucb maucbe 
Strecken derselben in dem Stadium der Accumulation sicli betinden, so 
ist die letztere gering und local bescbrankt, und vermag der Jetztzeit 
den Cbarakter einer Erosionsperiode nicbt zu benebmen. Und so 
ist es nicbt nur in den Alpen. Der Bestand der Tbaler selbst als 
Furcben, welcbe ibre Existenz der Erosion verdanken, liisst erkennen, 
dass seit jeber in Gebirgsdistricten, ja man kbnnte fast sagen auf dem 
festen Lande ilberbaupt, die Erosion im Allgemeinen das ausscblag- 
gebende Moment bei der Modellirung der Detailformen des Bodenreliefs 
gewesen. Diesem normalen Vorberrscben der Erosion gegentiber be- 
kunden nun die alten Scbotterterrassen offenbar einen Riickscbritt in 
der Entwicklungsgescbicbte der Tbaler; wo beute wieder so wie sonst 
in regelrecbter Weise erodirt wird, dort wurde die Tbatigkeit der 
Erosion einstmals ganzlicb unterbrocben, und nicbt nur das, es fand 
sogar eine Anbaufung von Material statt, welcbe eine directe Gegen- 
wirkung — eine Hblierlegung und Gefallsvermebrung der Flussbetten — 
erzeugte. Es gebt daraus zunacbst unzweifelbaft bervor, dass einst 
das Verbaltniss zwiscben Gescbiebefiibrung und Wasserkraft ein anderes 
war als beute, und es gilt nun, die Ursacbe dieser Verscbiedenbeit zu 
ergrilnden. 

Die Gescbiebefiibrung ist abbiingig von der zuni Transport bereiten 
Gescbiebemenge und von der Stosskraft des Wassers. Stebt dem Wasser 
jederzeit so viel Transportmaterial zur Verfiigung, als seiner Stosskraft 
entspricbt, dann berrscbt zwiscben Gescbiebefubrung und Stosskraft 
Gleicbgewicbt, und es wird weder erodirt nocb accumulirt. Wird dieses 
Gleicbgewicbt irgendwo local gestort, dann arbeitet das fliessende Wasser 
sofort darauf los, dasselbe wieder berzustellen, indein es je nacb der 
Art der Stoning das Gefall seines Bettes — und dainit seine Stosskraft 
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— eiitweder diircli Einsclincidcn vennindcrt, odcr durcli Ablagerimg 
erliblit. Das Wasser wird also Stbrung’eii des besagten Gleicligewiclites 
wold ausgleiclien, keineswegs aber (lurch sich solche selbst bewirken. 
Wird z. B. die Wassermenge an irgend einem Orte verniehrt, und ist 
(lort Gebirgsscliutt in geniigender Menge vorhanden, inn die entsprechend 
gesteigerte Transportkraft des AVassers zu verzehren, dann wird die 
grbssere Wassermenge me hr Geschiebe verfraehten als vorhin die 
kleinere, aber das fiiihere Gleichgewicht zwischen Kraft und Transport- 
leistung bleibt erhalten, es wird auch jetzt im Allgemeinen weder ab- 
gelagert noch erodirt. Etwas Aehnliches findet statt, wenn sich die 
Wassermenge verringert; dann wird eben weniger transportirt, im 
Uebrigen jedoch nichts geandert. Dort freilich, wo frliher das Gleich¬ 
gewicht gestbrt war, wird es auch bei veranderter Wassermenge in 
demselben Sinne gestort bleiben, und die Wirkungen dieser Storungen 
werden hierbei ihrem absoluten Ausmasse nach unter der Veranderung 
leiden. Wo frilher abgelagert wurde, wird eine A^ermehrung der Wasser¬ 
menge eine absolute Vermehrung der Ablagerung bedingen, und wo 
ansonsten erodirt wurde, ebenso eine Verstarkung der Erosion; mit 
einer A^erminderung der Wassermasse hinwieder wird beziehungSAveise 
eine Verminderung der Ablagerung und eine SchAA^achung der Erosion 
erfolgen. 

Das A^erhaltniss zwischen Geschiebeftihrung und Transportkraft 
kann also durch eine ScliAvankung in der Wassermenge ZAvar eine 
parallele SchAYankung seiner Glieder erleiden, aber es kann als solches 
seinem AA^erthe nach nicht A^erandert werden. Es kann mit anderen 
AA^orten an den Stellen, an Avelchen das GleichgeAvicht zAvischen Ge- 
schiebefuhrung und Transportkraft gestbrt ist, an denen also Ablagerung 
Oder Erosion erfolgt, durch eine Schwankung der AAassermenge eine 
absolute Vermehrung oder Verminderung der stattfindenden iVcciimu- 
lation Oder Erosion A^eranlasst Averden, aber es kbnnen diese Stellen 
selbst sich nicht im grossen Massstabe v e r s c h i e b e n; es kann in 
Folge einer blossen Veranderung der Wassermasse nicht dort, wo 
frilher Erosion erfolgte, nunmehr abgelagert werden, oder umgekehrt, 
AYO Yorher accumulirt wuirde. Erosion zur Geltung kommen.^) 

Anders ist dies j edoch, wenn die G e s c h i e b e f ii h r u n g des 
AA^assers geandert AYird, AYas unabhangig you der Wassermenge ge- 
schehen kann. Aendert sich die Wassermenge, so AYird dadurch Yon 
selbst auch die entsprechende Schwankung in der Geschiebeftihrung 

Man konnte dem gegeniiber den Einwand versnclien wollen, dass ja nach 
einem jeden Hochwasser zn sehen sei, wie sich der Fluss in die Schottermassen ein- 
nage , welche anf dem Innndationsgebiete znriickblieben; es erfolge also hier zuerst 
Ablagerung und dann an derselben Stelle Erosion. Ebenso warden auch in einer-Periode 
vermehrter AYassermenge anf Erosions- wie Accnmnlationsstrecken mehr Geschiebe ver- 
frachtet werden als sonst, und es miisste bei einer Verminderung des Wassers allent- 
halben ein Gerollabsatz zuriickbleiben. Dies ist alles richtig, aber ebenso gewiss ist es 
auch , dass es sich hierbei niir um die restirende einfache Diiferenz zwischen der Ge- 
schiebefiihrung der geringeren und der grosseren Wassermasse handelt, nicht aber um 
eine andauernde, fortgesetzte Ablagerung an Orten, wo sonst erodirt wurde. Es wird 
aber Niemand Lust verspiiren, diese Diiferenz fiir so bedeutend zu erachten, dass durch 
sie allein die Geschiebeterrassen der Alpenthaler erklarlich werden, denn gegeniiber 
den hierzu erforderlichen Strdmen wiirden die veralteten „Diluvial-Fluthungen“ als 
sanftmui’melnde Wiesenbachlein erscheinen. 

Jahrbucli der k. k. geol. Keichsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) Q2 
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bewirkt, mehr Wasser z. B. wire! ehen mehr Geschiebe aufnehmen als 
weniger. Wenn aber die Gescbiebefiihriuig verinebrt oder verringert 
wil’d, so hat dies gar keinen Einflnss aiif die Wassermenge, imd es 
wil’d dalier das Verbaltniss zwisclien beiden sofort irritirt. 

Wodiii’ch aber, so wird man nun fragen, kanii die Gescliiebe- 
fulirimg des Wassers miabliangig von dessen Menge geandert werden, 
da das Wasser ja niemals mehr Geschiebe aiifnimmt, als es zii trans- 
portiren im Stande ist, mid ilim in den Hoclitlialern des Gebirges wold 
jederzeit hinreicliend Gelegenbeit gegeben ist, sicb entsprecliend seiner 
Kraft mit Gebirgsscliiitt iind eigenen Erosionsprodiicten zii beladen? 
Nun ja, in den Hoclitlialern ist dem Wasser allerdings diese Ge- 
legenlieit geboten, aber aiicb niir dort, iind deswegen eben selien wir 
weiter tlialab die Gewasser den festen Untergriind erodiren, weil sie aiif 
vei’scliiedenen vorliergegangenen Strecken mit scliwacberem Gefalle einen 
Theil ilirer Gescliiebelast verloren liaben nnd diesen Verliist durcli eigene 
Erosion niebt wieder vollstandig ersetzen konnten. Demi die meclianisclie 
Erosionsleistimg des tliessenden Wassers bestelit nur zum allergeringsten 
Tlieile in der selbststandigen Erzeiigiing von Gescliieben durcli directe 
Bearbeitung des festen Eels; die weitaus liberwiegende Melirzabl der 
heutigen Flussgesebiebe verdankt der Tliatigkeit des Wassers nur die 
Form, nicht aber die Lostrennung vom Grundgebirge, welche zumeist 
durcb die Verwitterung erfolgte , oder zumindest durcli dieselbe einge- 
leitet wurde. Wenn nun aber die Hocliregion des Gebirges weiter aus- 
gedelmt wird und sicli mit iliren Charakteren tiefer lierab senkt bis in 
die Haupttlialer und in diesen vorwarts sclireitet, dann ist das Wasser 
entlang seinem ganzeii Laufe im Stande, sicli mit den „Meisselspalinen 
der Verwitterung“ bis zur Sattigung zu beladen, und es wird an keinem 
Orte Mangel, liingegen selir hautig Ueberfluss an Transportmaterial ob- 
walten. Wir werden also durcli das Auftreten der grossen Scliotter- 
terrassen in den Alpentlialern niclit so sebr zu einem Riickscliluss aiif 
eine Veranderung der Wassermenge, als vielnielir zu der Annalime einer 
Verscliiebung der klimatisclien Verlialtnisse, einer raumliclien Ausbreitung 
intensivster Gesteinsverwitteruug gezwungen. 

Solclies war nun aber walirend der E i s z e i t in ganz besonderem 
Masse der Fall. Das Anwacbsen der Gletsclier ging Hand in Hand 
mit einer Verscliiebung der Hblienregionen des Gebirges; wo lieute auf 
saftiggrltner Alpenmatte melodisclies Kuligelaute ertbnt, dort donnerte 
der Bergsturz mit sclimetternder Wuebt zur Tiefe, und wo gegenwartig 
der Fluss an der Felsenboscbung reisst und nagt, oder auf sanfterer 
Tbalstrecke seine lifer unterwiiblt, uni den Uebersebuss an Kraft zu 
verwertbeii, dort reiebten von alien Seiteii Scbiittbalden zu ibni beral) 
und versorgten iliii liberreicblicb mit ilireni Getritnimer. Dazu kaiii nocb, 
dass die Fliisse gleicli bei ibrem Ursprung aus den Gletscbern, welcber 
sicb mit dereii Endeii ininier weiter vorwarts verlegte, in bedeutender 
Starke auftraten, und dass ibnen von den Gletscbern das Material der 
Grundmorane weit ilber Bedarf aufgenbtbigt wurde. Nur in Folge eines 
solcben allgemeinen und activen Eingreifens einer Gesebiebever- 
m eh rung konnte es gesebeben, dass die Fliisse in den Gebirgstbalern. 
in denen sie beute erodiren, einst so gewaltige Scbottermasseii zur Ab- 
lagerung braebten. 
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Kaiii also P e n c k i) durcli dirccte 1 jeobaclitung* der Lagerungs- 
yerlialtnisse and der petrograpliisclieii Ziisammenset/Aing der ver- 
schiedenen Schottermassen in den Thalern Oberbayerns nnd Tirols zn 
deni Kesnltate, dass die Anhaufnng derselben der Ablageriing der 
Moranen nnmittelbar yoranging, nnd dass somit diese Scbottermassen 
der Glacialformation zngelibren nnd desbalb als Glacialsebotter 
bezeicbnet werden diirfen, so sind wir hier zn derselben Erkenntniss 
auf einem ganz anderen, rein specnlatiyen Wege geleitet Ayorden, in¬ 
dent wir, ansgeliend yon den allzeit nnabanderliclien Gesetzen, welche 
die Arbeitsleistnngen des fliessenden Wassers regeln, nns befragten, 
dnrcli welclie Umstande denn wold an einer nnd derselben Stelle eine 
so yollstandige Umwandlnng des Cliarakters dieser Arbeitsaussernng 
bewirkt werden konnte, wie sie sicb bei Betracbtnng der maclitigen 
Scbotterterrassen in den Bergtbalern zii erkennen gibt. Wenn man aber 
anf yerscliiedene Weise sicli der Ldsnng einer Aufgabe zn nabern yer- 
mag, so erwacbst bierans ein Pritfstein fiir die Ricbtigkeit der Losimg, 
nnd wenn bernacb am Scblnsse in beiden Fallen die scbbnste Ueber- 
einstimnmng erzieltwird, so darf man wold mit Bernbignng annebmen, 
dass man bisber stets anf dem recbten Wege sicb befnnden babe nnd 
desbalb ancb weiter nocb anf demselben yorwarts scbreiten kbnne. 

V. Capitel. 

Glacialschotter in den Thalern der Enns und Steyr. 

Ablagerimg der Glacialscliotter walirend des Herannaliens der Vereisung. — Sclilamm- 
lager, Bandertlione mid „Kreide“. — Ueberwiegen der krystallinisclien Gesteinsarten in 
den Scbottern des Ennstliales. — Vergleiclie mit dem Inntbal. —• Zweierlei Erosions- 
formen. — Gletscbererosion im Inntlial, Wassererosion im Unterennstbal. — Gletscber- 
erosion im Oberennstbal. — Combinirte Erosion im Gesanse. — Glacialscbotterreste im 
Oberennstbal, — Glacialsebotter in den Seitenthalern. — Fehlen derselben in niclit 
vergletscbert gewesenen Thalern. — Glacialschotter im Gebiete der Steyr. — Mangel 
an erratischem Material in denselben. — Zwei charakteristische Ziige in der allgenieinen 

Verbreitnng der Glacialschotter. 

Wabrend des Herannaliens der Vergletscbernng ist es, wie wir 
geseben baben, in den Tbalern zn einer Anbanfnng gewaltiger Scbotter¬ 
massen gekommen. Dieselben klimatiscben Verandernngen, welcbe das 
Anwacbsen der Gletsclier yernrsacbten, bewirkten ancb eine deni- 
entsprecbende Herabsetznng der Zonen lebbaftester Gebirgsyerwitternng 
yon den zerscbarteten Graten nnd den bden TrLlnimerkaren der Hocb- 
region bis in die tiefsten Griinde der Hanpttbaler nnd binans bis an 
den Fnss des Gebirges, nnd gaben somit Anlass zn einer allgenieinen 
Ueberladnng der Fltlsse mit Scbntt nnd losem Hanfwerk, welcbe die 
Transportkraft derselben weitans liberscbritt. Die Fliisse konnten den 
an sie gestellten Anfordernngen nicbt niebr genugen nnd lagerten ab; 
nnd diese Tbatigkeit setzten sie so lange fort, bis der Gletscber kani 
nnd ibre Flntben dnrcli seine Eismassen yerdrangte. Ein Gletscber 

Die Vergletscheruug der Deutscheii Alpeu. 
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transportirt viel besser als ein Fluss, er besclirankt sicb niclit anf eineii 
schmalen Fadenstreif wie dieser, sondern er erfiillt das Thai in seiner 
ganzen Breite imd nimmt alien Schntt mit sicli, der dem Wasser iin- 
erreichbar geblieben. Dieses ganze Material sammelt sicb am Ende des 
Gletschers und wird dort dessen Schmelzwassern fdrmlicb aufgezwnngen. 
Schon in naclister Nahe beginnt deshalb die Ablageriing nnd zieht auf 
weite Entfernnng bin vor dem Gletscher einber, gewissermassen als ein 
Yorbote, welcber dessen drobenden Anzug verkiindet. 

Wenn wir gegenwartig vor unseren alpinen Gletscbern keine abn- 
licben Bildungen von Alluvionen, sondern eber ein Einscbneiden der 
Fliisse in den festen Fels beobachten, so ist dies eine Folge der ganz- 
lichen Verschiedenbeit aller einscblagigen Verbaltnisse von damals nnd 
von heute. Die eiszeitlicben Gletscber waren Riesen, aber die Fliisse, 
die ihnen entsprangen, waren vermutblicb gar nicbt, gewiss aber nicbt 
in dem gleichen Masse wie jene grosser, als beute an denselben Orten: 
die Transportfabigkeit war also zum Nacbtbeile der Fliisse geandert. 
Ferner wird bei einem Anwachsen der Vergletscberimg nnter dem Eise 
stets viel mebr Material transportirt, als beim Scbwinden oder gar am 
Ende derselben, denn der vorstossende Gletscber findet allentbalben 
losen Scbutt in Menge vor, wahrend der im Riickzuge begriffene anf 
eine Bereicberung seiner Grnndmorane aus dieser Quelle natiirlicber- 
weise verzichten muss. Zum iibrigen enden die meisten recenten Gletscber 
tief im Inneren des Gebirges auf Tbalstrecken oder Hangen mit starkem 
Gefall, woselbst das Wasser eine bedeutende Kraft entfaltet, wabrend 
die diluvialen Gletscber bei ihrem Vordringen auf immer sanfter ge- 
neigtes Terrain zu liegen kamen, so dass die ibnen entstrbmenden 
Fliisse doppelt weniger im Stande waren, auf dem geringeren Gefall 
die ungleicb grdssere Geschiebelast zu verfldssen. 

Wenn wir nun nach diesen theoretiscben Betracbtungen iiber die 
Entstehungsursacbe der Scbotterterrassen uns nacb den Ergebnissen um- 
sehen, welcbe durcb directe Beobacbtung gewonnen werden kbnnen — 
der F 0 r s c b e r lasst stets die Beobacbtung der Speculation vorangeben, 
aber den Darsteller fiibrt aucb der umgekebrte Weg zum Ziel — 
wenn wir also die Terrasse im unteren Ennstbal in der Natur selbst 
studiren, so finden wir, dass dieselbe von Moranen iiberlagert wird, und 
gelangen somit abermals zu demselben Resultate, wie Penck beziiglicb 
der Schotter im Bereiche des alten Inngletscbers. Die Scbotter sind 
alter als die Moranen, ibre Ablagerung war vollendet, als der Gletscber 
kam, und ibre Oberflacbe bildete den Tbalboden, auf welcbem sicb 
der Gletscber bewegte. Aus diesem Umstande an sicb gebt allerdings 
nocb nicbt bervor, dass die Schotter gerade wabrend des Her an¬ 
il aliens jener Vergletscberimg zur Ablagerung kamen, von deren 
Moranen sie iiberdeckt werden, und nicbt etwa wabrend des Riick- 
zuges einer alteren, friiberen Vereisung; in neuerer Zeit ist denn 
aucb wirklich von J. B1 a a s diese letztere Ansicbt aufgestellt und 
vertreten worden. Abgeseben aber von den Einwendungen, welcbe 
jener Meinungsausserung gegentiber mit Bezug auf die speciellen Ver¬ 
baltnisse desjenigen Gebietes gemacbt werden kdnnen, bei dessen Unter- 

‘) Ueber die Glacialforniation im Inutbale. I. Sep.-Abdr. aus der Zeitscbr, d. 
Ferdinandeums, IV. Foige, 29. Heft, luusbruck 1885, pag. 115. 
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sucliung sie veranlasst Worden^), so ^-ibt es gewissennassen innere 
Griinde, welclie aiif das Bestiinmteste der Mbglichkeit entgegentreteii, 
dass die Saclie sicli also verhalte. 

Feststehend ist das Fine, imd dem scliliesst sicli auch Blaas 
riickhaltslos an, dass jene Scliotter G1 acia 1 scliotter sind, weil sie 
von Gletsclierwassern wahrend der Glacialzeit abgelagert warden. Diese 
letztere besitzt sonach binsicbtlicb der Tbatigkeit der diessenden Ge- 
wasser den Cbarakter einer A c c n m u 1 a t i o n s - P e r i o d e im Gegen- 
satze zu der Gegenwart, welclie als E r o s i o n s - P e r i o d e erscheint, 
and ebenso im Gegensatze zn einer etwaigen Interglacialzeit, welclie 
zwisclien zwei Vergletsclierangen ein Vorbild der hentigen Verlialtnisse 
gewesen. Die Frage ist nun zanaclist die, ob die Intensitat der Flass- 
ablagerung walirend der Entwicklimg und des Scliwindens einer Ver- 
eisung eine verschiedene war, and wenn ja, in welclier Weise. Was 
dies betrilFt, so bat sclion Penck 2) darauf hingewiesen, „dass bei 
dem Rlickzuge der Vergletscberung bedentendere Wassermengen erzeiigt 
warden, als dem lierannalienden Else entstromten‘*, and dass die 
grbssere Wassermasse die geringere Scliuttmenge erfasste, „indem walirend 
des Plickzuges das Material der Endmoranen den AYassern vorentbalten 
blieb“.;Das VerlialtnisszwisclienGescliiebelast and Transportkraft, welches 
das aibsoliite Ausmass von Accanialation mid Erosion zum Aiisdriick 
bringt, war demnacli walirend des Zarlickweicliens der Gletscher fiir 
die Ablageriuig ungllnstiger, als ziir Zeit Hires Kommens. „Beim Heran- 
nahen der Vergletscherimg niUssen die Gletscherwasser vor dem Eise 
Geroll anhaufen, beiiii Abschmelzen hingegen werden sie das erfasste 
Material weit mit sicli fortfiihren und werden vielleicht in der Nahe 
des Eises erodiren.“ 

Dem gegenliber wendet mm Blaas ein, dass die Endmoranen sich 
im Innthale nirgends erhalten haben, and dass soiiiit ihr Material, des- 
gleichen wie die geschlemmte Griindmorane, in den Glacialschottern 
vorliege. Da nun Penck an einer anderen Stelle^) diesen Mangel an End¬ 
moranen in den Thalern der Nordtiroler Alpen selbst hervorhebt, and aiicli 
in unserem Gebiete das Gleiche gilt, so kbnnte es scheinen, als ob in der 
That die eine Ursache, welche von Penck zu Giinsten einer starkeren 
Intensitat der Accumalation beim Eintritt gegenliber derjenigen am Ende 
einer Vergletscherung vorgebracht wurde, niclit gaiiz stichhaltig ware. 
Iiidessen lasstsich iiiFolge jenesFehlens der Endmoranen noch keineswegs 
mit Sicherheit verneinen, dass dieselben den Schmelzwassern derVereisimg 
vorentbalten blieben, denn es ist ja doch von voriieherein gar iiicht ausge- 
niaclit, ob sie nicht etwa erst einer postglacialen Erosion ziiiii Opfer fielen. 
Ausserdem aber lassen sicli noch andere Momente geltend macheii, ivelche 
eine geringere Geschiebefdhrung wahrend der rackschreitenden gegen- 
iiber der vordringeiiden Vergletscherung bewirken massten. Eines davon 
ist schon frliher betont worden, indem gesagt iviirde, dass wahrend des 
Anwachsens einer Vergletscherung iinter dem Eise stets mehr Material 
transportirt werde, als ziir Zeit Hires Schwindens; nicht iiur fiiidet der 

b Yergl. das Referat in den Verliandlnngen d. k, k, geologischen Reichsanstalt 
1885, pag 95 u. 94. 

b Die VergletsclieniDg der Deiitsclien Alpen, pag. 181. 

b 1. c., pag. 92. 
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rUckgeliende Gletsclier keinen Verwitterung’ssclnitt melir vor, da dieser 
sclion von dem vordringenden Gletsclier entfernt wiirde, sondern aucli 
die Erosion iin festen Eels ist dem ersteren erscliwert, weil mit dem 
zunelimenden Anssclileifen des Bettes der Erfolg des Angritfs sick ver- 
mindert. Ist also eine Vereisung bereits im Riickzuge begriffen, so ist 
deren Grimdmorane geringer, als wenn sick dieselbe erst entwickelt; 
es erbalten somit die Scbmelzwasser des Eises in jenem Falle aucb 
eine geringere Znfubr von Gescbieben dnrcb den Gletsclier, als in 
diesem. Da ubrigens die glacialen Fliisse nicbt nnr mit Moriinen- 
niaterial, sondern aucb mit dem dnrcb die Verwitterung erzeugteu Scbiitt 
beladen wiirden, so ist ancli das Verlialten dieser letzteren gegenUber 
dem Konimen mid Geben der Gletsclier zii erwagen. OfFenbar folgt die 
Verwitterung geiian der Scbwankiing des Klimas, mid die Zone ibrer 
starksten Gewalt senkt mid bebt sick zngleicb mit der Verscbiebuug 
der allgenieinen Hobenregionen des Gebirges. Der Gletsclier biugegeu 
folgt der Scbwankmig des Klimas nicbt unmittelbar, sondern verztigert; 
sein Vordringen begiimt erst langere Zeit nacb der Einwirkiiug der 
E^rsacben, welcbe ein solcbes bedingen, mid ebenso verbalt es sick mit 
seineni Rtickziig; er bleibt jederzeit binter der klimatiscben Aeuderiiug 
mid zngleicb ancb binter der Verscbiebnng der Verwitternngszonen 
znrlick. Die Verwitternng eilt also der berannabenden Vereisnng vorans, 
sie ziebt sick aber ebenso ancb rascber als die scbwindende Verglet- 
scbernug znrtick, nnd darans allein scbon resnltirt eine nicbt nnau- 
sebnlicbe Ditferenz zn Gnnsten einer geringeren Gescbiebefnbrnng der 
Fliisse wabrend des Riickznges der Vereisnng. Hierzn kommt nock, 
dass in abnlicher Weise, wie der Gletsclier selbst, ancb die Verwitternng 
anf einem Terrain, welcbes langere Zeit bindnrcli miter der Einwirknug 
des Eises gelitten nnd zmn Tbeil mebr oder mindert gescbenert nnd 
gegliittet worden, nicbt ganz dieselbe Kraft der Zerstornng zn entfalteu 
vermag, wie dort, wo dieses nicbt der Fall; bierdnrcb wird aber das 
eben gewonnene Resnltat im gleicben Sinne nock gesteigert. Es mnssten 
also die Fliisse miter alien Fmstanden wabrend des Herauuabeus der 
Vereisnng starker mit Transportmaterial beladen worden sein, als znr 
Zeit ibres Scbwindens, nnd da zndein die grossere Transportlast von 
einer geringeren Wassermenge bewaltigt werden sollte als die kleinere, 
so mnsste es in dem ersteren Falle ganz bestimmt zn einer viel be- 
dentenderen Ablagernng gekommen sein, als in dem zweiteu. Es bleibt 
bierbei sogar nock fraglicb, ob der Rnckzng einer Vergletscbernng 
iiberbanpt mit einer allgenieinen Anbanfnng von Scbottern in den 
Gebirgstbalern verbnnden war; dass ancb die starkeren Fliisse ibre 
leicbtere Last „denn dock irgendwo absetzen“ mnssten, ist gewiss 
nicbt zn bestreiten, aber ob dieser Absatz eben nock im Gebirge selbst 
erfolgte, oder nicbt etwa erst dranssen im flacben Lande bei entsprecbend 
vermindertem Gefalle, dies lasst sick obne Weiteres nicbt entscbeiden. 

Nebmen wir aber nnn dock an, es koninie ancb wabrend des 
Riickznges einer Vereisnng eine Ablagernng von Scbotterniassen in den 
Tbalern des Gebirges zn Staiide. Anf die Gletscberzeit folge eine Iiiter- 
glacialzeit; diese ist eine Erosionsperiode gleicb der Gegenwart, nnd 
wabrend derselben arbeiten die fliessenden Gewasser nnentwegt an der 
Abtragnng der Accnmnlationsprodncte der vorbergegangenen Vereisnng. 
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Zunaelist also werden die Scliotter crodirt, dcren Ahlag-eruiig deiiKUc'k- 
ziig des lAses begdeitet; dann erst komiiien die Moraneii, imd am Scldusse 
die maclitigen Scliottermassen, welclie ilir Daseiii der Waclistliurns- 
periode der Vergletsclierung verdanken. In dem ^lasse jedocli, in 
welcbem sick das Tlial vertieft, wird die Wirksamkeit der Erosion so- 
wold in raumlicher Bezieliiing, als aucli ilirer Starke nacli besclirankt, 
iind ist das Wasser iin Stande, die nnbedeiitenden o b e r e n Anschwein- 
mungen der Eisperiode vollstandig zii entfernen , so wird iliin solches 
bei den n n t e r e n Scbottern minder gut gelingen. Die letzteren werden 
also die Interglacialperiode vollstandiger ttberdauern, als die ersteren, 
und folgt nun etwa abermals eine Vereisung und bieranf die Gegen- 
wart, so werden sicli dieselben Yerbaltnisse wiederbolen. Wir werden 
im Gebirge kaum bin und wieder eine Spur entdecken kbnnen von 
glacialen Scbottern, welcbe jiinger waren als die Moranen, bingegen 
werden wir desto baufiger unter den Moranen den alteren Scbottern 
aus der Zeit des Gletscberwacbstbums in der Gestalt der grossen Fluss- 
terrassen begegnen. Dass nun aber diese letzteren keine o b e r e n 
Glacialscbotter einer friiberen Epocbe, keine ;;Ablagerung der Scbmelz- 
wasser einer zuriickgebenden Yergletscberung“ reprasentiren, dilrfte 
nacb air dem Yorberigen als ziemlicb sicber zu betracbten sein. 

Xocb ein anderer Umstand verdient bier ein wenig Beacbtung. 
Wenn wabrend des Herannabens einer Yergletscberung von den Flilssen 
Scliottermassen abgelagert werden, so gedeibt diese Ablagerung in der 
Ricbtung des Flusslaufes, und es sind die Scliotter in den oberen 
Strecken alter als jene in den unteren Partien der Tbaler. Es entstebt 
eben jeweils vor dem Gletscber bis auf bedeutende Entfernung bin eine 
Anbaufung von' Scbwemmgebilden in Gestalt einer Aufscbiittung des 
Tbals, und sowie der Gletscber sicb auf deren Oberflacbe vorscbiebt, 
scbreitet die Ablagerung — und vielleicbt rascber als der letztere — 
welter vorwarts. Anders verbiilt es sicb mit einer Aufscbiittung des 
Tbales, zu deren Einleitung der Rtickzug einer Yereisung den Anstoss 
gabe. In diesem Falle wiirde das Anwacbsen der Ablagerung nacb 
rile kwarts erfoD’en, da dieselbe den Riickgang des Eises begleitet; 
es waren mitbin die Scliotter im Herzen des Gebirges jiinger als jene 
an den Enden der Tbaler, well sie einer spateren Phase des Gletscber- 
scbwiindes entspreeben. Dass nun auf dem ersteren Wege, diircb An¬ 
wacbsen einer Tbalaiifscbiittiing in der Ricbtung nacb aiissen, eine all- 
gemeine Erbobiing des Tbalbodens entsteben konnte, welcbe bei einem 
YTedereinsebneiden der Fliisse als eine weitbin fortlaiifende, zusammen- 
bangende Terrasse, wie z. B. jene im Inntbal, an der unteren Enns 
Oder der Stevr, ziiriickblieb, dies ist durebaus leiebt beo-reiflicb. Be- 
deiitend sebwieriger bingegen ist es, sicb eine Yorstellung da von zu 
macben, auf welcbe AYeise durcb eine riicksebreitende Ansebwemmung, 
bei welcber der Aiisgangspiinkt inmier welter tbalein verseboben vdrd, 
das gleicbe Ziel erreiebt werden kbimte. Es miissten die aiissersten 
Enden der Ablagerung, welcbe den einzelnen Gletscberpbasen ent¬ 
spreeben, an der 0berf 1 acbe der Aiifscbii11iing aiisstreicben 
und in Hirer zeitlicben Aufeinanderfolge tbalaufwarts ziiriickscbreiten. 
Der jeweilige B eginn der Ablagerung in jedem bestimmten Zeitpiinkte 
deren Entwicklung wiirde bingegen im Yerlaiif des Gletscberriickzuges 
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alsbakl von spateren, von weiter rtickwarts ansgelienden Scliotterlagen 
iiberdeckt werden ; die oberen, r lick war ti gen Enden der Schichtung 
wiirden mitliin stets an der Thalsohle ansgelien imd in ihrer 
Altersfolge ebenfalls die Richtung nacli dem Thalinneren einschlagen. 
Dieses Verhalten liatte etwas WidernatUrliclies an sich, wabrend bei der 
vorschreitenden Anschwemrnung der herannahenden Vereisung die 
Scliichten ganz norrnaler Weise in der Fallrichtimg des Thales sick auf 
nnd an einander reihen , und somit die oberen Schichtenden an der 
Oberflaclie der Aufscliiittimg, und die unteren, ausseren Enden an 
der Thalsohle zum Ausgang kommen. 

Eine treffliche Illustration zu jenen Yerhaltnissen, welche geradezu 
beweisend wirkt, liefert der Umstand, dass an der Basis der Schotter- 
inassen zunachst der Thalsohle fast regelmassig Schlammlager und 
Banderthone — ini Kalkgebirge „Kreide“ — auftreten und erst darltber 
die eigentlichen Kies- und Schotterlagen folgen. Diese Beobachtung 
wurde von Pencks) an verschiedenen Stellen in den Thalern der 
Nordtiroler und Oberbayerischen Alpen gemacht, sie wurde von B1 a a s -) 
speciell in der Umgebung von Innsbruck wiederholt und als charak- 
teristisch fiir den Aufbau der Innthalterrasse bezeichnet, und ich selbst 
gelangte im Gebiete der Enns und Steyr ebenfalls zu der gleichen 
Erkenntniss. „Die schlammige Triibung der Gletscherstrdme wurde am 
weitesten verfrachtet, sie leitet die Ablagerung der Schotter daher 
iiberall ein. “ -") Das heisst, sie leitet die Ablagerung der Schotter d a n n 
ein, wenn diese letztere thal a b w a r t s vorschreitet, wenn also ihr 
Ausgangspunkt in Folge des Anwachsens der Vereisung immer weiter 
thalauswarts verschoben wurde. Danu kommen liber den jeweiligen 
Endpunkt der Ablagerung — also liber Schlamm und Banderthone — 
stets j ilngere Scliichten zu liegen, deren Urspriingsort sich mit dem 
Gletscher bestandig nahert, wabrend die Endpiinkte dementsprechend 
immer weiter vorwarts dringen. Je naher aber der Urspriingsort der 
Ablagerung heranrilckt, aiis desto groberem Material wird dieselbe an 
dem hiebei in’s Aiige gefassten Piinkt bestehen. Es Avird das Korn 
der Ablagerung nach oben Avachsen: zu unterst Averden allenthalben 
die feinsten Schlemmproducte liegen, Avelche am Aveitesten fortgespiilt 
Avurden und somit den an der Thalsohle ausstreichenden Enden der 
vorriickenden Ablagerung entsprechen, zu oberst Averden die grbbsten 
Schotter auftreten, Avelche unfern von dem Gletscher schon nach kurzein 
Transport zur Riilie kamen. So Avird also eine derartige Aiifeinander- 
folge von Banderthon, Sand, Kies und Schotter, Avie sie in der That 
beobachtet Avird, fiir eine vor der Avachsenden Vereisung einherschreitende 
Ablagerung von der Theorie geradezu gefordert. Ware hingegen die 
Ablagerung dem ScliAvinden der Vergletscherung gefolgt, dann milsste 
gerade das umgekehrte Verhiiltniss stattfinden; es milssten die Aus- 
gangspunkte der Ablagerung an der Thalsohle zu suclien sein, und die 

9 Die Vergletscherung der Deiitschen Alpen, pag. 143, 154, 165, 166, 167. 
Ueber die Glacialformatiou im luutbale, pag. 14, 15, 16, 37, 51, 54, 116. — 

B1 a a s scbliesst liierans, dass der Inn zur Zeit des Beginns der Ablagerung ein 
sanfteres Gefall besessen babe, als am Ende derselben, was mit den Ausfubrungen 
unseres vorigen Capitels iiber die Gefallsverbaltnisse der Accumulationen im besten 
Einklange stebt. 

Penck, 1. c. pag. 167. 



Die alten Gletschor der Enns nnrl St.cjT. 49?y 

Enclpinikte wUrclen an der Obcrflaclie dcr Anfscliiittiin^^ ansgebcn;'es 
ware dann zu anterst grobes Geriill iind zn oberst feiner Sand und 
Scblamm zu finden. Dein ist nun aber niebt so, und wir wissen diesen 
Fingerzeig’ zu deuten. Der Aufbau der glacialen Ansebwemmungen 
wird uns soinit zu einer sebbnen Bestatigung der Ansiebt, dass die- 
selben wabrend des A n z u g e s , niebt aber zur Zeit des Seliwiudens 
einer Vereisung entstanden. 

In den Sebotterterrassen des unteren Ennstbals, sowie in 
den Alpentbalern tiberbaupt, erkennen wir nunmebr init Penck die 
Ansebwemmungen, welcbe von den Gletscberwassern am Beginn und 
Avabrend der E n t ay i c k 1 u n g einer Eiszeit zur Ablagerung gebraebt 
AYurden. BeaebteusAYertb bierbei ist aueb die petrograpbisebe Be- 
sebaffenbeit des Materials, aus welcbem sie bestebeu. In den unteren 
Lagen berrseben, besonders an Aveiter tbalabAvarts gelegenen Puukten, 
Kalkgescbiebe A’or, oder sind dock noeb in ziemlicber Meuge vorbaudeu; 
nacb oben bin Averden jedocb dieselben immer seltener, und die bbchsten 
Partien der Ablagerung besteben fast durebaus nur aus kiystalliniscben 
Gesebieben, Avelcbe iibrigens in der Regel aueb sebon in den tieferen 
Nweaux eine niebt unansebnlicbe Rolle spielen. Im Ganzen llberwiegeu 
in den Sebottermassen bei Aveitem die Gesteinsvarietaten des Urge- 
birges, und ibnen gegeniiber treten die Kalke so sebr zuriick, dass sie 
beim allgemeinen Anblick fast versebwinden. Dieser Umstand muss 
Anfangs liberrascben, denn da das Ennstbal fast in seiner ganzen Aus- 
debnung, namlicb vom Passe Handling an, zu seiner linken Seite be- 
standig von boben Kalkbergen begleitet wird und bei Admont voll- 
standig in die Kalkzone eintritt, so sollte man erAvarten, dass die Kalk- 
arten mindestens in gleicber Weise an der Zusammensetzung der Sebotter 
Antbeil nabmen, Avie die centralalpinen Gesteine. Indessen stammen ja 
die Gesebiebe ibrer Herkunft nacb niebt aus dem Eunstbale selbst, 
sondern aus den Zuflusstbalern desselben und Amn der Oberflacbe des 
Gebirges, und es wird die Gesebiebezufubr eines jeden Seitentbales im 
Allgemeinen proportional gcAvesen sein der Grosse seines Gebietes. 
Wenn AAur nun aber die Eiuzugsgebiete der Zufliigse, welcbe das Enns¬ 
tbal einerseits aus dem Urgebirge, andererseits von der Kette der Kalk- 
alpen empfangt, mit einander ibrer Grosse nacb vergleicben, so ergibt 
sicb eine ganz enorme Differenz zu Gunsten der ersteren, welcbe die 
auffallende Minderbeit von mesozoiseben Gesebieben in den Sebotter¬ 
terrassen unseres Tbales im riebtigen Licbte ersebeinen lasst. Ausserdem 
aber sind die Kalkgescbiebe denjenigen aus krYstalliniscbem Gesteine 
gegeniiber sebon deswegen im Nacbtbeile, Aveil sie in Folge ibrer ge- 
ringeren Harte und leicbteren Zerstbrbarkeit unter dem Transport viel 
starker leiden, und insbesondere dann, wenn sie bierbei Urgebirgs- 
gesebieben untermengt sind, zum Tbeil wobl fast vollstandig Yernicbtet 
werden. 

Die Sebotterterrasse an der unteren Enns befindet sicb offenbar 
in einem ganz underen, und ZAvar in einem weit jllngeren Stadium 
ibrer EntAAncklung, als jene entlaug den Ufern des Inn. Wabrend in 
dem letzteren Tbale die Arbeit der Erosion Amllbracbt, die beutige 
Tbalsoble flacb und breit, und die Terrasse mebr oder minder auf das 
Gebange besebrankt ist, dominirt bier an der Enns die Terrasse in 
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solcher Weise, dass ihre Oberflaclie an manclien Orten heute nocli den 
allgemeinen Thalboden bildet, in welchen sicli der Flnss nur zii eigenem 
Gebraucbe einen engen und tiefen Erosionsscblund gegraben. Es hat 
demnacli die Erosion im Inntliale rascber und erfolgreicher gearbeitet 
als im Ennsthale, und wir baben sofort nacb dein Grunde dieser Un- 
gleichheit zu forsclien. 

Der Inn ist wasserreicber als die Enns, folglicb kann er starker 
erodiren; dies ist das nachstliegende Moment, nacb welcbem wir greifen. 
Es ist aber auch das einzige, welches sick in jener Hinsiclit geltend 
machen lasst, und zudem ist es noch sehr fraglich , ob dasselbe iiber- 
baupt diesfalls ftir tins einen praktiscben Wertb besitze. Von zwei Fllissen 
ist nicht demjenigen von vorneberein die starkere Erosionskraft eigen, 
welcher die grossere Wassermenge fiibrt, sondern es ist hierbei die 
Geschwindigkeit des Fliessens von nocb weit massgebenderer Bedeutung. 
Es ist die Kraft des fliessenden Wassers proportional der Grosse des 
Querscbnitts, bingegen proportional dem Quadrate der Geschwindigkeit; 
die WasserfUbrung dagegen ist zwar ebenfalls dem Querscbnitt propor¬ 
tional, jedocb nicht auch dem Quadrate der GesQhwindigkeit, sondern 
nur dieser letzteren an sicb. Ein wasserarmerer, aber rascber fliessender 
Fluss kann somit unter Umstanden eine starkere Erosivkraft eutfalten, 
als ein anderer von grosserer WasserfUbrung, aber tragerem Lauf.^) Da 
mm die untere Enns in Folge ihres starkeren Gefalls rascber fliesst als 
der Inn, und wir wobl annebmen dlirfen, dass dies zur Glacialzeit im 
Allgemeinen ebenso gewesen, so ist es gar nicht ausgemacbt, dass der 
Inn bios deswegen, well seine WasserfUbrung grosser ist, auch seiu 
Erosionsgeschaft lebbafter betreiben und eber zu einem gedeiblicben 
Abschluss bringen konnte, als die Enns. 

Wir mUssen uns desbalb nacb anderen Argumenten umseben, um 
die Verschiedenbeit in der Entwicklung der beiden Thaler zu erklareu; 
aber, wie gesagt, das eben Vorgebracbte war das Einzige, welches 
wenigstens scheinbar mit Aussicht auf Erfolg herangezogen werden 
konnte, und je mebr und weiter wir nun nocb bieruber nacbsiunen, 
desto unverstandlicber wird uns die ganze Sacbe. Zunacbst fallt uns 
auf, dass die Inntbalterrasse fUnfmal so macbtig ist, wie jene an der 
Enns; die Hobe der ersteren Uber dem Fluss betragt 300 Meter, die 
der letzteren nur 60 Meter. Dabei bat das Innthal im Niveau der 
Terrasse oft eine Breite von 7 Kilometer und darliber, und die Tbal- 
soble selbst besitzt fast allentbalben eine solcbe von IV2—2 Kilometer; 
dem gegeniiber erscbeint das untere Ennstbal als eine enge Scblucbt, 
denn es erreicbt selbst an seiner weitesten Stelle, bei Altenmarkt, auf 
der Oberflache der Terrasse nicht einmal 2 Kilometer Breite. Es ist 
also die Erosionsleistung im unteren Inntbale weit an s bedeutender 
gewesen, als jene der Enns; sie ware scbon betracbtlicber, wenn der 
Inn in seine Aufschiittung nur einen eben soldi’ scbmalen Canal sicb 

0 Betragt z, B. das Qnerprofil eines Flusses 150 Quadratmeter uud die mittlere 
Geschwindigkeit 2 Meter per Secunde, so ist die Wasserfiihnmg des Flusses in der- 
selben Zeit 300 Knbikmeter, und der Ausdruck seiner Erosivkraft ist gegeben durcli 
150.2^ = 600. Ist bei einem anderen Flusse das Profil 60 Quadratmeter, die Gescliwiu- 
digkeit aber 4 Meter , somit die Wasserfiihrung 240 Kubikmeter , also kleiner als bei 
dem vorigen, so erscheint seine Erosivkraft ausgedriickt durcli 60.4'^ = 960. Dm’ 
letztere Flnss erodirt also trotz seiner geringeren Wasserfiihrung mit starkerer Kraft. 
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eingenag’t hatte, wie die Gewasser der Enns, niit Riicksicht aiif dessen 
grossere Tiefe; wenn man aber aiicli die Breitendiinension in Betracht 
zielit, und den weiten imd tiefen Hohlraum, welcher sich in dieinnterrasse 
herabsenkt, mit dem Inlialte der eigentlicben Ennssclducht vergleicht, 
dann waclist die Ditferenz der Leistnng, welche an beiden Orten nach 
der Anffiillnng des Thales erfolgte, zn so enormer Grosse, dass man 
fast das Bestreben aiifgeben mbclite, ein richtiges Einseben in die Ur- 
sache derselben zn gewinnen. Nnr sehr gewaltige Unterschiede in der 
Starke der Kraft oder in der Daiier ilirer Wirkung konnten ein so un- 
gleiches Ausfallen ihrer Aeusserimg bedingen. Mit dem ersteren Factor 
liaben wir ein Auslangen niclit gefimden; es ist fraglich geblieben, ob 
die Kraft der Fllisse liberbaupt in beiden Thalern verschieden war, 
und in welcher. Weise; keinesfalls jedoch, das lasst sich sagen, war 
die Differenz eine grosse. Xun versnchen wir es mit der Zeit; vielleicht 
ergibt sich, dass der Inn viel frliher mit der Erosion begann, als die 
Enns, und deswegen auch eher zum Ziele gelangte als diese; allerdings 
diirfte sein Vorsprung kein kleiuer gewesen sein, sollte er der ihm zu- 
geschriebenen Wirkung geniigen. Hier zeigt sich aber, dass gerade 
das Gegentheil stattfand, und wir verlieren somit immer mehr und mehr 
den Ausweg. Die Erosion konnte selbstverstandlich nicht vor Beendigung 
der SchotteraufschUttung beginnen; sowie jedoch die Ablagerung in den 
einzelnen Thalstrecken beendet wurde, kam der Gletscher und schob 
sich iiber dieselbe hinweg. Die oberen Partien der Schotter gehen haufig 
in Moranen liber, sie wechsellagern stellenweise mit einander, und es 
geht hieraus hervor, dass die Ablagerung an jedem Orte erst mit der 
Vergletscherung desselben abschloss. Die Erosion des fliessenden Wassers 
konnte also erst' nach dem Rlickzuge des Gletschers beginnen, dieser 
aber erfolgte im Ennsthale frliher als im Innthale. Der Ennsgletscher 
endete noch im Gebirge selbst, er erfilllte nicht einmal das ganze Thai, 
soudern fand die Greuze seines Vordriugens schon in der Gegend von 
Klein-Reitiing; unterhalb dieses Ortes wurde also das Fliessen des Wassers 
liberbaupt nicht unterbrochen, und oberhalb desselben begann es wieder 
gleich in der ersten Periode des Rllckzugs. Bevor jedoch im Innthale 
wieder Wasser zu rinnen vermochte, musste erst das Meer von Eis 
geschwunden sein, zu welchem der Inugletscher mit seinen Kachbarn 
auf der bayerischen Hochebene verschmolz. Dies bedurfte jedenfalls 
einer langen Zeit, und inzwischen konnte im Ennsthal bereits der 
Fluss erodiren. Es ist somit die Enns viel langer schon mit der Aus- 
bildung ihres Thallaufes beschaftigt als der Inn, sie begann in einem 
weit entlegeneren Zeitpunkte an den glacialen Schottern zu nagen, 
welche hier minder machtig sind als dort, ihre Aufgabe war mithin 
in jeder Beziehung kleiner, und trotzdem hat sie dieselbe nicht beendet, 
ja sie ist kaum liber die ersten Anfange ihrer Losung hinaus. 

Kraft und Zeit regeln die Arbeitsleistung des fliessenden Wassers, 
sie bestimmen aber ebensolcher Weise die Wirkungsgrbsse auch bei 
jeder anderen Erscheinung. Kun sehen wir zwei Fllisse, die an Kraft 
nicht sehr verschieden, und bemerken, dass der eine, welcher kurzere 
Zeit besteht, eine grossartige Leistung hinterlassen, wahrend der 
andere, dessen Lauf viel langer wahrte, ein ganz unbedeutendes Er- 
gebniss seiner Thatigkeit bekundet. Soldi ein Widerspruch kann in 

63* 
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der Natur nicht bestehen, ein Agens, welches an zwei Orten mit 
gleiclier Starke verscliieden lange wirkt, muss dort die grossere Arbeit 
leisten, wo es der langeren Dauer seines Daseins begegmet. Wenn nun 
aber das Ergebniss unseres Vergleicbes dieser logischen Forderung 
dennoch widerspricht, dann kann es gar nicbt anders sein, als dass 
die Grundlage desselben von Anfang an eine irrige gewesen; es 
muss die Erosion in den Glacialscbottern des Innthales das Werk 
eines kraftigeren und langer wirksam gewesenen Vorganges sein. als 
jene im Ennstlial, und da das fliessende Wasser 'diese Bedingung 
nicht erfiillte, so haben wir die Ursaclie der ungleichen Erosion eben 
anderswo zu suclien. Welclier Art mag nun aber diese letztere gewesen 
sein, welch’ ein anderes Mittel als das Wasser konnte itberhaupt seit 
der Ablagerung der Schotter in den Thalern eine erodirende Wirkung 
entfaltet haben, und zwar in jenem des Inn starker und langer als in 
dem der Enns? Indem wir uns diese Frage vorlegen, liegt schon die 
Antwort auf der Hand: dasEis; entweder ist Wasser in den Thalern 
geflossen, oder es lagen dieselben unter Gletschereis begraben; wird 
das erstere ausgeschlossen, dann bleibt allein das letztere liber, eine 
weitere Wahl ist uns nicht geboten. Sind wir nun geneigt, dem Eise 
erodirende Fahigkeiten zuzusprechen — und dass dieses solche besitze. 
wird selbst von den scharfsten Gegnern der Gletschererosion nicht 
geleugnet, nur um das Ausmass jener Wirkung dreht sich ja der 
Streit — wird also das Eis als bodengestaltender Factor bewerthet. 
dann ist der bisherige Widerspruch gelost. 

Im Unterinnthal erreichte das Eis eine Machtigkeit von 1000 Meter i), 
im unteren Ennstlial hingegen besass es nur eine solche von 240 Meter; 
dies bedingte schon einen sehr bedeutenden Unterschied in der erosiven 
Kraft. War auch die Bewegung des Eises an dem ersteren Orte 
wahrend des Maximums der Vereisung moglicherweise ausserst laugsam, 
so dass mitunter fast eine formliche Stagnation desselben eintreten 
mochte, so war dies nicht so wahrend der Ausbreitung des Gletschers 
und zur Periode seines Schwindens; im unteren Ennstlial hingegen 
war die Bewegung des Eises stets eine geringe, da wir uns hier schon 
in der unmittelbaren Nahe seines Endes befinden. Aber nicht nur er- 
folgte im Innthal die grossere Kraftentfaltung des Gletschers, son dem 
sie war dortselbst, wie schon mehrfach erwahnt. auch von weitaus 
langerer Dauer. Lange vor und lange nach dem Eintritte des Hohen- 
punktes der Eiszeit war das gauze Innthal vergletschert, wahrend der 
Bestand der Eiszunge im unteren Ennsthale auf die Phase der stiirksten 
Gletscherentwicklung, auf den „todten Punkt“ jener grossartigen Glacial- 
oscillation beschrankt war. Grossere Kraft und langere Dauer vereinen 
sich also nun zu starkerer Wirkung; so muss es sein, und wir sehen 
uns deshalb genothigt, in der Innthalterrasse ein Erosionsproduct nicht 
des fliessenden Wassers, sondern des Gletschereises zu erkennen. 

Dass die Terrasse im unteren Innthal ihre Erosion der Gletscher- 
thatigkeit verdanke, diese Ansicht wurde zuerst von Penck2) vertreten. 1 

welcher nicht nur auf der Hohe der Terrasse , sondern auch an ihren 
Abboschungen, sowie desgleichen auf der Thalsohle selbst, Grundmoranen 

0 Penck, Die Vergletsclienmg der Deutsclieu Alpeu, pag. 54 
0 1. c., pag. 336. 
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iind Gletsclierscliliffe eiitdeckte. „Auf der cineii Seite lenien wir, dass 
die Terrasse unniittelbar vor der Veri;lets(*lieriing‘ aiif^eselilittet wiirde, 
aiif der anderen seben wir, dass sie wiilirend derselben bereits erodirt 
war. Dies liisst sich nur durcli die Annahiiie erklaren, dass die 
Gletscher selbst die Terrasse erodirten.“ 

Beobachtung- und Speculation reicben sicb bier zitni Freund- 
scbaftsbunde die Hande. Von einem gaiiz anderen, rein tbeoretischen 
Gesicbtspnnkte ansgebend, gelangten wir docb zu demselben Resultate 
wie Penck, nnd dies kanii gewiss nnser Vertranen in die Ricbtigkeit 
desselben nnr erboben. 

Im nnteren Ennstbal sind die Moranen anf die Oberflacbe der 
Terrasse bescbrankt, in der engen Scblncbt des Flnsses ist keine Spur 
von Gletscberwirknng zn erkennen, sie erweist sicb vielmebr in alien 
ibren Ziigen als das nreigenste Erzengniss der tbalbildenden Kraft 
des tliessenden AVassers. Dieses arbeitet ancb bente nocb an der Ver- 
tiefnng seiner Rinne nnd imterwllblt die Conglonieratbanke an seinen 
Ufern; von Zeit zn Zeit brecben Tbeile derselben in die Tiefe nnd 
ragen dann als felsige Klippen ans dem scbanmenden Gewasser ber- 
vor, welches sich nacb Kraften beeilt, seine Bente zn zerkleinern, nm 
dieselbe stiickweise mit sicb zn reissen. So wachst die Fnrcbe nacb 
Breite nnd Tiefe. Dass wir jedocb bier keine Anzeicben von Gletscber- 
erosion bemerken, wahrend dieselbe im Innthal so erfolgreich gewesen, 
kann nacb dem, was oben gesagt wnrde, nicbt mehr llberrascben. In der 
Niibe seines Endes wird ein Gletscher selten erodiren, er wird dort eber 
anbanfend wirken, nicbt nnr weil die Macbtigkeit des Eises abnimmt, 
sondern weil sicb ancb seine Bewegnng verlangsamt. Wollen wir desbalb 
im Ennsthale Aferkmale der Glacialerosion erknnden, dann mlissen wir nns 
eine Strecke weiter thalanf begeben, wo die Macbtigkeit des Eises grosser, 
seine Bewegnng rascher nnd sein Verbleib von langerer Dauer gewesen. 

Wir treten dnrcb die engen Pforten des Gesanses nnd steben in 
der Erosionswerkstatte des alten Gletscbers. Wo blieb nun bier die 
Terrasse der glacialen Scbotter, wo der enge Scblnnd, in welcbem der 
Flnss wildbastend dabinscboss'? Sclion an einer frliheren Stelle baben 
wir diese Fragen gestellt, aber nnn erst sind wir im Stande, zn ihrer 
Beantwortnng zn scbreiten. 

Der Alangel einer Scbotterterrasse im Oberennstbal kbnnte, wie 
gesagt, an sich dnrcb dreierlei verscbiedene Annabmen erklart werden. 
Entweder es warden bier itberbanpt gar keine Scbotter abgelagert, oder 
sie sind nocb nnversebrt erbalten nnd die bentige Tbalsoble fallt mit der 
Oberflacbe der Anfschtittiing znsammen, oder aber die Erosion hat bier 
ihre xAnfgabe scbon vollendet nnd dieselben bereits ganzlicb wieder ent- 
fernt. Es ist nnn nnsere Sadie, zn seben, welcber von diesen a priori 
denkbaren Fallen anf die vorliegenden Verbaltnisse Anwendnng findet. 

Dass es im Oberennstbal von vorneberein zn keiner Ablagernng 
von Scbottern gekommen sein sollte, diese A^oranssetznng ist sofort von 
der Hand zn weisen, wenn man bedenkt, dass eine solcbe Ablagernng 
ja dock in der engen Felsenkeble des Gesanses nnd nnterbalb des- 

9 Im Gesause sind allenthalben an den Felswanden Reste von Conglomerat- 
banken erbalten; stellenweise finden sicb ancb nocb ganze Tbeile der Terrasse, wie 
z, B. oberbalb Gstatterboden. 



498 August Bohui. [70] 

selben erfolg’te, wo der Fluss vermoge seines starkeren Gefalls eine 
weitaus grbssere Transportkraft besass, als auf der kaum merklich 
geneigten weiten iiiid flacben Soble seines oberen Thallaiifes. Dass der 
Fliiss anf dem starkeren Gefall abgelagert hatte, liingegen anf der 
sanfter geneigten Strecke niclit, dies ware nnr in dem einen Fade 
denkbar, dass erst mit und nnterbalb der Gefallsvermebrung eine Ueber- 
ladiing mit Transportmaterial erfolgte. Abgesehen aber von jeder 
tbeoretisclien Betracbtnng , nacb welcher die Gescbiebeiiberlastnng der 
Fliisse als diircli die herannaliende Vergletsclierimg bedingt, mit dieser 
von den hdcbsten Theilen des Gebirges ansgeben nnd in den Tbalern 
von oben nacb abwarts sicb geltend macben inusste, so gebt diircb die 
directe Beobacbtnng bervor, dass fast die gesammten Scbotter an der 
nnteren Enns ans dem sanft geneigten Oberlanf des Tbales berabkamen, 
nnd nicbt erst dort, wo sicb das Gefall des Fliisses vermebrte. dnrcb 
Nenbinziikommen eine Ueberladung des letzteren bewirkten. Die Hanpt- 
masse jener Scbotter nnd Conglomerate bestebt namlicb, wie wir vorbin 
saben, ans kiystalliniscben Gescbieben, nnd da solcbe Gesteine ini 
nnteren Ennstbal nirgends ansteben, so mnssten dieselben sammt nnd 
sonders anf ibrem Wege ans dem Urgebirge ber die breite Tbalnng 
der oberen Enns passiren. War also im Qnertbal Anlass znr Scbotter- 
ablagernng gegeben, so war ein soldier in nmso boberem Masse in 
dem sanfter geneigten Langentbal vorbanden, nnd die Existenz der 
Scbotterterrasse an der nnteren Enns wird nns somit znm zwingenden 
Beweis, dass ancb der Oberlanf des Tbales wabrend der gleicben 
Periode eine nocb betracbtlicbere Anfsclittttnng erlitten. 

Wie verbalt es sicb nnn mit der Annabme, dass die Scbotter 
bente nocb nnversebrt nnter der Tbalsoble versteckt lagen? Ancb diese 
Supposition wird dnrcb die tbatsacblicben Verbaltnisse vereitelt. Einer- 
seits ware es nicbt gnt begreiflicb, wieso sicb anf der Oberflacbe einer 
Scbotterbildnng so ansgedebnte Versnmpfnngen nnd Torfmoore befinden 
kdnnten, wie sie im oberen Ennstbal besteben, andererseits ist das 
Gefall der Soble ein so geringes , dass dieser Umstand allein sclion 
gegen deren Anffassnng als Oberflacbe einer Tbalanfscbotternng spricbt 2), 
nnd endlicb liegt scbon die Oberflacbe der rndimentaren Scbotterterrasse 
oberbalb Gstatterboden in einem boberen Nivean als der Tbalboden am 
Eingang des Gesanses, nnd an der letzteren Stelle selbst streicben Con- 
glomeratbanke an den Felswanden bocb liber der Tbalsoble ans. Da 
nnn also die Scbotterablagernng selbst an welter tbalabwarts gelegenen 
Pnnkten zn einer grosseren Hdbe gedieb, als jener, in welcber sicb 
der Boden des oberen Ennstbales befindet, so kann dieser letztere nn- 
mdglicb die Oberflacbe der alten Anfscbitttnng reprasentiren. Warden 
aber im oberen Ennstbal Scbotter abgelagert nnd sind dieselben nicbt 
nnter der Tbalsoble verborgen, dann sind sie eben seitber erodirt worden, 
nnd die Antwort, welclie wir verlangten, ist somit gefnnden. 

b Vou Steinacli bis zum Eingang des Glesauses kleiuer als 1 :1000. 
Im vorigen Capitel wurde gezeigt, dass die Schotterterrassen stets ein starkeres 

Gefall besitzen als die Tbalsoble, da dnrcb Aufscbuttung das Gefall der letzteren erbobt 
wird. Ware also der beutige Boden des oberen Ennstbales die Oberflacbe der alten 
Aufscbuttung, so niusste die darunter begraben liegende friibere Tbalsoble ein nocb 
geringeres Gefall besessen baben, was wobl kaum mebr moglicb. 
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Hiemit zngleich aber erwachst die neiie Frage, wodurcli wnrde 
difese Erosion bewirkt? Wir liabeii diesbeziiglicli jetzt sclion leiclites 
Spiel. War die Enns nicbt im Staiide, die Scliotterterrasse an ilirern 
Unterlanf zn entfernen, woselbst ilire Gewalt viel starker und die ^lasse 
der Ablagerung viel geriuger ist, so konnte sie dieses AVerk nocli viel 
weniger im Oberlauf vollbringen, in welcbem sie obendrein in Folge 
des spater erfolgten Gletsclierriickziiges aiif eiue weitans kiirzere Arl)eits- 
zeit beschrankt war. Eiii einziger Blick aiif den Flnss, wie er vor 
seinem Eintritt in das Gesanse, in dessen enger Felsenkehle die Er- 
innerung an die wilden Tage seiner in den fernen Hoclitlialern des 
Gebirges verlebten Jugendzeit wieder friscli erwaclit, ruliigen Laufes in 
vielen AA^indungen und Kriimmungen miissig einherschleicbt, wird 
iibrigens ancli an iind far sicli geniigen , nin jeden Gedanken an eine 
so bedeiitende Erosionsleistimg dieses trageu Gewassers vollends zu 
verscbenchen. Hat aber die Enns jene Schotter nicbt erodirt, dann 
konnte dies nur der Gletscber selbst bewerkstelligt baben, imd 
wir seben nns somit gezwnngen, bier im Oberennstbal, ebenso wie vorbin 
mit Penck im Unterinntbal, in der Entfernnng der Glacialscbottermassen 
eine Erosionswirkimg des Gletscbers zu erkenuen. 

Die Macbtigkeit des Ennsgletscbers betrng oberlialb des Gesanses 
5(J0 Meter und nabm tbalaufwarts bestandig zu; das Dasein des 
Gletscbers war bier aucb von langer Dauer, da es langst nicbt mebr, 
wie im Unterenustbal, auf die Zeit des Maximums der Vereisung be- 
sclirankt war. Der Gletscber besass bier also starkere Kraft wabrend 
langerer Zeit und desbalb bat er die Glacialscbotter im Oberennsthal 
erodirt, im Uuferennstbal aber nicbt. Dass er an letzterem Orte, in 
der Nabe seines Endes gar nicbt erodirte, ist begreiflicb, und dass 
die Scbotter oberlialb des Gesanses fast v o 11 s t a n d i g entfernt warden, 
gegen diese Thatsacbe lasst sicb ebenfalls keine Einwendung erbeben. 
Man konnte jedocb mit gutem Recbt dariiber erstaunt sein, wenn die 
Gebiete vollstandiger und ganzlich ermangelnder Gletscbererosion sicb 
obue Uebergang berlibren warden, austatt vielmebr durcb eine Strecke 
mit mebr oder minder unvollstandiger Erosion mit eiuauder verbuuden 
zu sein. Soldi’ ein aiisgieicbender Uebergang fiudet nun aber statt, 
und zwar begegnen wir demselben innerhalb des Gesanses. 

In dieser engen Felsscblucbt ward die Beweguiig des Gletscbers 
selir gebemmt, und zwar mit iiniso grbsserem Erfolg, als sicb deni Eise 
alls deni Oberennstbal iiocb ein anderer Aiisweg darbot, namlicb jener 
liber den Biicbaiier Sattel und durcb das Thai von St. Gallon, der 
aiicli in der That von einem Theile desselben beuutzt wurde. A us 
diesem Griinde war aber auch die Erosionskraft des Gletscbers im 
Gesanse sehr geschwacht, und derselbe brachte es hier nicbt mebr 
fertig, die Scbotter allentbalben bis auf die alte Tbalsoble liiiiab zu 
entfernen. Heiite setzt die Enns die balbvollendete Arbeit fort, und wir 
bemerken desbalb im Gesanse eine zweifacbe Erosionsform, jene des 
Eises iiiid die des rinnenden AA^assers. Diese A^erscbiedenbeit bndet 
ibren Aiisdruck in zwei Terrasseu, von denen die obere, vom Gletscber 
erzeiigte, nur an wenigen Stellen erbalten ist; der Gletscber erodirt ja 
auf der ganzen Breite des Thales, und es ist somit ein reiuer Zufall, 
wenn sicb an irgeud welcben gescblitztereu Stellen an den Felsgebangen 
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Reste der hdlieren Conglomerat- uiid 8cliotterbanke seinem Angnif ent- 
zogen habeii. Die uiitere, voni Fhiss erodirte Terrasse ist selbstver- 
standlich aucli wieder nnr an breiteren Tbalstrecken entwickelt, an 
denen der Fliiss nicht die gauze Sohle der Felsenge einnimmt. Wo 
sich aber die letztere erweitert, wie z. B. oberhalb der Einmundimg 
des Thales von Jobnsbacli, dort ist die nntere Terrasse sebr wobl ans- 
gepragt nnd besitzt ganz den Cbarakter der Terrasse im unteren Enns- 
tbal; in der scbmalen Erosionsfnrcbe fliesst nnr die Enns, Strasse nnd 
Balm zieben anf der Oberflacbe der Terrasse dabin, welcbe fast die 
ganze Thalbreite einnimmt; in boberem Niveau erscbeinen dann bin 
nnd wieder am Berggehange die Gescbiebereste der alteren, da nocb 
vom Gletscber erodirten Terrasse. Enterbalb Gstatterboden bebiiden 
sicb anf der Flnssterrasse die L'eberbleibsel einer Grnndniorane, worans 
bervorgeht, dass die Erosion der bblieren Scbotterlagen wirklicb dnrcb 
den Gletscber erfolgte. 

Da im Oberennstbal die ganze Scbottermasse dnrcb den Gletscber 
erodirt wnrde, so dlirfen wir erwarten. anch anf der Tbalsoble bin nnd 
wieder Morauen zn finden. Dieser nicbt nnbilligen Fordernng wird 
denn ancb entsprocben, es sind an mebreren Pnnkten der Tbalsoble im 
oberen Ennstbal Grnndmoranen vorbanden: icb fand solcbe am Fnss 
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der Tbalgebange bei Weng, beim Rdttelbaner gegeniiber Liezeu, bei 
Irdning nnd nnterbalb Schladming. 

Hill iukJ wieder sind ubrigens selbst im oberen Ennstbal nocb 
sparliche Reste der alten Scbotteranffullnng erhalten. Zwiscben Selztbal 
nnd Liezen finden sicb solcbe am Fnsse des Mitterberges, nnd im 
iibrigen wird der Uebergang von der breiten nnd flacben Tbalsoble 
zn den Tbalgebangen an vielen Stellen dnrcb sanfte terrassen- 
artige Wiesenanscbwellnngen gebildet, deren Inneres sicb meistens dnrcb 
den Mangel an geeigneten Anfscbliissen der Beobacbtnng entziebt. Die 
alten Anfnabmen ans den Fiinfziger-Jabren i) verzeicbnen diese Gebilde 
als „tertiare Scbotter“, in der Literatnr sind jedocb keine sicberen 
Anbaltspnnkte bekannt, anf Grnnd deren jene Ansscbeidnng erfolgte ; 
Fossilreste wnrden bislang darin nicbt gefnnden. Hirer Hobenlage uacb 
bilden diese Scbotterreste die directe Fortsetznng der Unterennstbal- 
terrasse nnd der Rndiniente derselben im Gesanse, nnd wir werden 
desbalb kanm irre geben, wenn wir diesel ben ebenfalls als L^eberbleibsel 
der Glacialschotter anffassen, welcbe der Erosion des Gletscbers 
entgiiigen. Anch in die Seitentbaler zieben sicb die gleicben Ab- 
lagernngen bineiu nnd bier sind sie niitnnter dnrcb gnte Anfscbliisse 
entblbsst, so am Pybrnbacb beim Stadlerbaner, nnd im Halltbal am 
Esslingbacb bei Mllblan; an beiden Orten besteben die Gescliiebe ledig- 
lich ans den niesozoiscben Gesteinen der Uiiigebniig, an dem letztereii 
sind die Scbotter von einer typiscben Grnndniorane iiberlagert. 

Die Scbotterreste, welcbe im oberen Ennstbal die liiigelig zer- 
rnndeten Vorgebauge der eigentlicben Bergboscbniig bilden, sind deni- 
iiacb ibrer Ablagernng iiacb als ein Aeqnivalent der Terrasse an der 
nnteren Enns zn betrachten, nnd die Verscbiedenbeit in der iinsseren 
Form ibres bentigen Anftretens ist eine Folge der verscbiedenartigen 

b Umgebuugen you Scliladming imd Rotteniiiann; Nr. 1 imd 2 der geologiscli 
colorirten Specialkarte von Steiermark nnd Illyrien, 1 : 144.000. 
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Erosionswirkiing* des Eises iind des fliessenden Wassers. Man diirfte wohl 
sclion in friilierer Zeit ganz richtig erkannt haben, dass das fliessende 
Wasser, welches in dem stark geneigten Unterennstlial in die dihivialen 
Scliottermassen niir eine enge, tiefe Rinne einziisagen im Stande war, eine 
gleicbalterige Aufschiittung aus dem sanftgeneigten, flacben Oberenns- 
tbal unmdglicherweise fast ganzlicb entfernt baben konnte; ebenso war 
man sicb wobl aucb dariiber im Klaren, dass die Annabme unzulassig 
sei, es w^aren jene dilnvialen Scbotter etwa unter der beutigen Tbal- 
soble verborgen; da man mm aber damals an die Mdglichkeit einer 
Erosion durcb Gletscber nocb nicbt im Entferntesten dacbte, so sab 
man sicb zn der Ansicbt verleitet, dass das „Terrassen-DiluYmm“ im 
oberen Enustbal iiberbanpt gar nicbt zur Entwicklimg gekommen sei 
imd von vorneberein darinnen feblte. Um nun dies letztere wieder 
zu erklaren, entstand denn jene Vorstellimg von einem grossen ober- 
steieriscben tertiaren Meer, zu dessen Zeiten die Felskeble des Gesauses 
nocb nicbt bestand, imd aus welcbem sammtlicbe Scbottermassen im 
ganzen Fhissgebiet der oberen Enns zur Ablagerimg kamen. So bocb 
also irgendwo in den inneren Stammtbalern des Gebirges Scbotterlagen 
gefunden warden, so bocb musste der Spiegel dieses Meeres gestanden 
baben; dasselbe iiberflutbete mitbin die Sattel- imd Passboben von 
Wagrein, Klacbaii, Pvbrn, Biicbaii, Wald imd Hobentauern, imd stand 
auf diese Weise mit den benacbbarten Thai- und Beckenmeeren in 
Verbindung. Als dann am Ende dieser Periode eine allgemeine Hebiing 
des Gebirges erfolgte, imd biebei die Spalte des Gesauses auseinander 
klaffte, da wilblten die abziebenden Meeresgewasser den Boden auf und 
rissen das Material der tertiaren Ablagerungen mit sicb fort, um es in 
anderen Gegenden als Diluvialscbotter und Lebm abzusetzen. So ent¬ 
stand das „Terrassen-Diluvium“ im unteren Ennstbal, und so kam es', 
dass dasselbe oberbalb des Gesauses feblte. 

Heiite, nacb dreissig Jabren, ist diese Hypotbese wobl langst ver- 
lassen, damals aber war sie dem Stande der Wissenscbaft vollauf ent- 
sprecbend; sie besitzt einen sebr bedeutenden bistoriscben Wertb, und 
desbalb gescbab ibrer bier Erwabnung. Es resultirt namlicb bieraus 
ein sebr beredtes und riihmlicbes Zeugniss fur die Scbarfe der Beob- 
acbtung jener alteren Forscber; man wiirde ja docb — wie scbon oben 
angedeutet wurde — kaum zu einer solcben Speculation Veranlassimg 
gefunden haben, batteman nicbt erkannt, dass die Form des „Terrassen- 
r)iluviums“ im Oberennstbal feble, dass dasselbe aucb nicbt etwa unter 
der Tbalsoble zu siicben sei, und dass es aber scbon ganz und gar 
nicbt ein Erosionsopfer der Enns geworden sein kdnne; da nun aber 
die Gletscber erosion in der Wissenscbaft nocb nicbt existirte, und man 
wobl welters nocb ganz richtig erkaimte, dass unter den beutigeu bydro- 
grapbiscben Yerbaltnissen im unteren Ennstbal kein Terrassen-Diluvium 
entsteben kdnnte, obne dass an der oberen Enns dieselbe Bildimg in 
nocb weit bdberem Grade erfolgte, so musste man zimacbst die beiden 
Tbalstrecken durcb eine Scbranke von einander sperren. Alsdann batte 
man aber in dem oberen, abgescblossenen Tbeile keinen F1 u s s, und 

Stiir, Ueber die Ablagerungeu des Neogen, Diluvium uud Alluvium im Ge- 
biete der Nordostlicben Alpeu und ilirer Umgebung. Sitzgs.-Ber. d. k. Akademie der 
Wisseuscliaften in Wien, XVI, 1855, pag. 511. 

Jahrbucb. der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 04 
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deswegen sah man sich eines stllrmischen, stromendenMe ere s benotliigt, 
um die Ablagerimg der Scbotter zu erklaren. 

Da bislang nocb nirgends das tertiare Alter der Scbotter im 
Oberennsthale ausdriicklich bestritten wurde, so musste es an dieser 
Stelle gescbehen. Allerdings sind im Oberennstbale aiicb einige Denn- 
dationsreste wirklicb tertiarer Bildimgen erbalten, docb nicbt aiif der 
beiitigen Tbalsoble, soiidern in einem etwas boberen Niveau imd in 
gestorter Lagerung, woraus man einen Fortscbritt der Tbalbildnng seit 
der Tertiarperiode erkennt. 

Im Bereicbe des iinteren Ennstbales sind die Gdacialscbotter aucb 
in den Seitentbalern in der Form von Terrassen entwickelt. Als solcbe 
treten sie auf am Erzbacb, in der Radmer, am Weissenbach bei 
St. Gallen, am Laussabacb imd insbesondere im Tbale der Salza. Die 
Terrasse des Erzbacbes besitzt bei Scbloss Leopoldstein eine Kobe von 
27' Meter, jene von St. Gallen eine solcbe von 30 Meter, und jene der 
Salza bei Palfan erreicbt 65 Meter Hcibe; tbalaufwarts nimmt die 
Macbtigkeit der letzteren ab, da das Gefall des Flusses zunimmt; sie 
betragt an der Einmiindiing des Lassingbacbes 43 imd bei Wildalpen 
30 Meter. Scbon unterbalb des letztgenannten Ortes ist die Terrasse 
nicbt mebr vollstandig erbalten, und oberbalb desselben verscbwindet 
sie fast ganz; da bierbei die Moranen bis auf die Tbalsoble berab- 
reicben, so mussen wir bieraus scbliessen, dass die Terrasse im Ober- 
lauf des Tbales durcb den Salzagletscber erodirt wurde; weiter tbal- 
abwarts war der Gletscber zu weuig iniicbtig und von zu kurzem 
Bestand, um eine Erosion zu bewirken, dort fliesst die Salza zwiscben 
den beiderseitigen Terrassen in einer engen Scblucbt, genau so wie 
die Enns im Unterlaufe ibres Tbales. Aucb bei Gams bilden die Glacial- 
scbotter eine etwa 20 Meter bobe Terrasse. 

Die Tbaler, welclie unterbalb Altenmarkt in das Ennstbal miinden, 
entbebren der Entwicklung von Scbotterterrassen ganzlicb; diese 
Tbaler waren aber aucb nicbt mebr vergletscbert. Einen ursacblicben 
Zusammenbang dieser beiden negativen Erscbeinungen zuerst vermutbet 
zu baben, dies ist v. Mojsisovics’ Verdienst, welcber in seinen 
„Grundlinien der Geologie von West-Bosnien und Turkiscb-Croatien“ 
es als auffallend bervorbebt, dass inBosnien zugleicb mit den 
Resten alter Gletscber aucb die Diluvialterrassen in 
den Tbalern feblen. Dieselbe Abbangigkeit des Auftretens von 
Scbotterterrassen von der eiszeitlicben Vergletscberung eines Gebirges 
bat sicb aucb, und zwar in jeder Beziebung, in den Pyrenaen er- 
geben. Alle Pyrenaentbaler, welcbe Spuren einstiger Gletscber beber- 
bergen, besitzen ausgezeicbnete Scbotterterrassen, jenen Tbalern bin- 
gegen, welcbe ausserbalb des Bereicbes der alten Gletscberentfaltung 
liegen, feblen dieselben, und an ibre Stelle treten Erosionsterrassen im 
festen Fels. 2) Kami man bieraus aucb nicbt folgern, dass allein die 
Gletscber das Material zu jenen Aufscbiittungen berbeigescbafft batten, 
so lasst sicb docb das Eine mit Bestimmtbeit sagen, dass dieselben 

b Sep.-Abdr. aus dem Jalirb. d. k. k. geologischeu Reichsanstalt. XXX, 1880, 
pag. 46. 

Penck, Die Eiszeit in den Pyreuaen. Sep.-Abdr. aus d. Mittlilg. d. Yereines 
fiir Erdkunde zu Leipzig. ]883, pag, 11. 
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klimatischen^Ursaclien, welclie die Entwicklimg des Glacialplianomens 
l)ewirkteii, aiicli zu der Ablagerung' jener Schottermassen Veranlassung 
^•aben. Es ist dies abermals eiue Rechtfertigung der Bezeielmimg: 
Glaeialsehotter. 

In den Alpen war diese Vergesellschaftung des Mangels an 
Scliotterterrassen mit dem Felder alter Gletsclier bislier niclit beobacbtet 
worden, well in jenen Theilen derselben, welclie bereits glacialgeologiscb 
bearbeitet wurden, die Vergletscliernng eine so gewaltige x4nsdelinimg 
besass, dass selbst das alpine Vorland von ilir betrotfen wurde, und 
soinit kein Thai innerlialb des Gebirges zu tinden war, welches wahrend 
der ganzen Dauer der Eiszeit gletscherfrei gewesen ware. Dasselbe 
gilt von den Gebirgen Skandinaviens und der schottischen Hochlande. 
In den Oestlichen Alpen liisst sich indessen jenes constante Verhaltniss 
auch noch weiterhin verfolgen. 

Auch im Gebiete der Steyr sind vortretfliche Scliotterterrassen 
entwickelt. Die Terrasse an der Steyr selbst tritt als solche in zusammen- 
hangender Form zuerst unterhalb der „Stroinboding“ bei Hinter-Tam- 
bergau auf und besitzt an der Einmiindung des Teichl-Flusses eine 
Hohe von 46 Meter; von bier an nimmt dieselbe thalabwarts im All- 
genieiuen an Machtigkeit ab, wenu auch nicht ganz in derselben regel- 
massigen Weise, wie wir dies an der Ennsterrasse beobacbtet haben. 
Dieser letztere Umstand erklart sich aus den von Strecke zu Strecke 
wechselnden Gefallsverhaltnissen des Flusses. Die einzelnen von mir 
geniessenen Terrassenhbhen (liber dem Flussniveau) sind die folgenden: 

Einmiindung des Teichl-Flusses 
Einmiindung der Steyrling . . 
Frauenstein. 
Einmiindung des Paltenbaches 
Agonitz 
Briicke bei Molln. 
Einmiindung der krummen Steyrling 
Grtinburg.. 
Stadt Steyr.. 

Schotterterrassen sind ferner vorhanden am Teichl-Fluss (Machtig¬ 
keit bei St. Pankraz 49 Meter), am Dambach, an der Steyrling, am 

Machtigkeit 
der Terrasse 

46 Meter 
42 „ 

42 „ 

41 „ 
35 „ , 
38 
35 
32 
30 

9 Da bei jeder Gefallsverminderimg imter sonst gleicbeu Umstaiideii mebr, 
iind bei jeder Gefallsverstarkimg weiiiger abgelagert wird als vorlier, so werden die 
Terrassenbohen auf laugereu Flussstrecken, deren Gefall sich nicht immer gleich 
bleibt, nicht in derselben Regelmassigkeit thalabwarts an Machtigkeit veiiieren, wie 
es bei einem gleichmassig geneigteu Thallauf der Fall ware. Die Abnahine wird des- 
halb nicht eine durchaus stetige, sondern eine sprungweise sein und ofters in das 
entgegengesetzte Yerhalten umschlagen. Dazu kommt noch, dass auch die Wassermenge 
und die Geschiebefiihrung der Fliisse dm’ch neue Zufuhr aus den Seitenthalern localen 
Veranderungen unterworfen sind, wodurch die Sache noch mehr complicirt wird, Auf 
langeren Thalstrecken wird demnach die Machtigkeitsabnahme der Schotterterrassen 
wohl als allgemeines Gesetz, nicht aber auch jeweils im Detail zu beobachten sein, 
Dass wir im Ennsthal keine derartigen localen Abweichungen bemerkten, ist ein reiner 
Zufall, der seinerseits durch die zufallig getroffene Wahl jener Punkte bedingt ward, 
an denen eben die Terrassenhohe gemessen wurde. Ware die Wahl anders ausgefaUen, 
Oder waren mehr Punkte einbezogen worden, so batten sich hochst wahrscheinlich 
auch bier kleine Schwankungen der besagten Art ergeben. 

64* 
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Paltenbach imd an der krummen Steyrling (Maclitigkeit oberlialb 
Molln 21 Meter), also in alien grbsseren Tlialern des vergletscbert 
gewesenen Gebiets. i) 

Was die petrograpbisclie Zusammensetzimg der Scliottermassen 
betrifft, so besteben dieselben lediglicli ans mesozoiscben Gesteinen, 
vorwiegend aus Kalken; es entspriclit dies dem Umstande, dass das 
Fliissgebiet sick ganz innerbalb des Bereicbes der Kalkzone befindet. 
Nichtsdestoweniger war es noting, das Feblen von Urgebirgsgesteinen 
unter den Scbottern erst ansdrucklich zn constatiren. In den Glacial- 
scbottern der oberbayeriscben Alpentbaler, welclie bekanntlicb ebenfalls 
ausscbliesslich der Kalkzone angebbren, spielen die krystalliniscben Ge- 
scbiebe eine grosse Rolle. Es erklart sick dies aus dem Umstande, 
dass der alte Inngletscber zur Zeit, als die Ablagerung jener Scbotter 
erfolgte, liber die niederen Passe der Nordlicben Kalkalpen binweg 
bereits in die Quellbezirke der betreffenden Thaler eingedrungen war, 
und auf diesem Wege erratiscbes Material in Menge aus dem Urgebirge 
mit berllberbracbte. Da nun auch der Ennsgletscber liber den Pass 
am Pybrn einen Zweig in das Steyrgebiet binllbersandte, so kbnnte 
man erwarten, bier in abnlicber Weise in den Glacialscbottern fremden 
Gesteinen zu iDegegnen. Diese Hoffnung wird aber bier getauscbt, und 
bei einiger Erwagung fallt es nicbt scbwer, die Ursacbe biervon zu 
erkennen. Die Passe, welcbe aus dem Inntbal in die Thaler Ober- 
bayerns biniiber geleiten, blieben tief unter der oberen Gescbiebegrenze 
zurllck und wurden desbalb von dem Tiroler Eisstrom scbon wabrend 
einer verbaltnissmassig frliben Phase seiner Entwicklung llberscbritten. 
Die eigene locale Vergletscberung der jenseitigen Thaler war damals 
nock nicbt weit gedieben, und da der Gletscber aus dem Inntbal in 
der Grundmorane sebr betracbtliebe Mengen centralalpiner Gescbiebe 
liber die Passbohe mit berllberscbleppte, so konnte es nicbt feblen, 
dass dieselben von den Gletscberwassern ergritfen und dem localen 
Kalkschotter untermengt wurden. Der Ennsgletscber bingegen ging liber 
den Pass am Pybrn selbst zur Zeit seiner grbssten Starke nur in 
einer Macbtigkeit von 200 Meter binweg, und es fund bierbei kein 
Ueberscbub der ganzen Eismasse, sondern vorzugsweise nur ein rubigeres 
Abfliessen der liber dem Passniveau gelegenen Partien statt. Unter 
dem Eise war bierbei ein Gescbiebetransport nur in ganz geringem 
Masse mbglicb, und auf dem Eise waren an dieser Stelle, an welcber ein 
Ueberfliessen uberbaupt nur wabrend des Maximums der Vergletscberung 
erfolgte, wobl nur scbwacbe Spuren von Oberflachenmoranen vor- 
banden. Daber denn aucb das so liusserst sparlicbe Auftreten von 
erratiscbem Gestein in den Moranen des Steyrgebietes. Da es nun llberdies 

Das Almthal besitzt ebeufalls eine gut eutwickelte Glacialschotterterrasse, 
welcbe eine Macbtigkeit von 20—30 Meter erreicbt, 

0 Penck, Die Vergletscberung der Deutscbeu Alpen, pag. 143, 165 ff. 
Auf pag. 449 wurde gezeigt, dass selbst wabrend des Maximums der Ver- 

eisung die Zungen jener Gletscber, welcbe nocb im Gebirge endeten, mit Oberfliicben- 
moranen bedeckt gewesen waren. Der Ennsgletscber endete nun wobl allerdings im 
Gebirge, aber jener Satz beziebt sicb nur auf die Gletscber zunge, zu deren Seiteu 
die Bergbange firnfrei sind, was in der Gegend oberlialb des Passes am Pybrn 
beim Ennsgletscber wabrend seiner macbtigsten Entwicklung gewiss nicbt mebr der 
Fall war. 
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zu jener Zeit, als es clem Ennsgletsclier moglicli war, einen 8eiten- 
zweig’ liber den Pass am Pylirn zu entsenden, drli])en im Steyrtlial 
scbou liingst zu der Eiitwickliiug- eig’ener, macditiger Gletsclier gekcjmmen 
war, so ist desgleicben aiich die Ablagerung der Glacialscbotter dort- 
selbst zum grossen Tbeile sclion beeudet gewesen, uud was nun etwa 
dock uoch an erratischem Material berliber verfracbtet wurde, das 
konnte an der Scbotterbildung nicbt mebr particijuren. 

Die Terrasse an der unteren Steyr tritt in derselben Weise auf, 
wie jene an der unteren Enns, sie bildet den eigentlicben Boden des 
Thales, und der Fluss fliesst tief unter demselben in einer selbstge- 
scliatFenen, meist sebr engen Schlucht. Eben dasselbe gilt auch von den 
iibrigen Thalern. In den oberen Tbalgebieten liingegen, wie in den 
Becken von Stoder und Windischgarsten, in der Hopfing, am Almsee 
u. s. w^, da sind die Schotter erst in abnlicher Weise entwickelt wie 
im Gesause, und schliesslicli felilen sie ganz, und nur unbedeutende 
Reste bin und wieder an gescbutzteren Stellen, oder an den Thal- 
bangen, geben von ihrer einstigen Gegenwart Zeugniss. Wir treffen bier 
eben ganz genau dieselben Verhaltnisse wie im Ennstbal; im Oberlauf 
hat der Gletscher die Schotter erodirt, weiter thalabwarts, wo er bereits 
seinem Ende nabte und der notbigen Kraft bierzu ermangelte i), hat er 
dies nicbt mebr getban, und dort, sowie unterbalb seines einstigen Endes 
bat das fliessende Wasser seitber eine ganz andere Erosionsform, die 
Flussterrasse, gescbatfeu. Derselben Erosionsform begegnet man aucb 
wieder in den innersten Verzweigungen der Thaler 2)^ trotzdem dieselben 
am laugsten init Eis bedeckt waren; es erodirt namlicb der Gletscher 
ebensowenig wie das fliessende Wasser gleicb bei seinem Ursprung am 
starksten, sondern erst dort, wo sicb mehrere Zufllisse zu einem starken 
Eisstrom vereinen. , 

Werfen wir nun einen Blick auf die analogen Verhaltnisse der 
benacbbarten Gebiete weiter im Westen, so seben wir die Scbotter- 
terrassen in den unteren Abscbnitten der Thaler verschwinden, gleicb- 
zeitig aber bemerken wir, dass dort die Vergletscberung aus dem Ge- 
birge beraus auf das alpine Vorland sicb erstreckte. 2) Je bedeutender 
der Eisstrom war, der sicb aus einem Gebirgstbale ergoss, desto voll- 
standiger ist ibm die Erosion der Schotter gelungen; im Unterinntbal, 
durch welches der macbtigste Gletscher ostlich vom Rhein seinen Aus¬ 
tria nabm, sind die Glacialscbotter fast ganzlicb entfernt, in den Thalern 
der Isar und des Lech, deren Gletscher geringer waren, sind stellen- 
weise nocb Reste der Scbotterterrassen erbalten. Diese Erosion erstreckt 
sicb aucb aus dem Gebirge beraus auf die Hocbebene, bis an die peri- 
pberischen Partien des Gletscberbezirks, wo die Macbtigkeit des Gletscbers 
abnahm, seine Bewegung sicb verlangsamte, und in Folge dessen eine 
anbaufende Tbatigkeit desselben begann. Erst jenseits derselben sind 
die Glacialscbotter erbalten, und bier begegnen wir wieder, wie z. B. 
im Isarthale oberhalb Mlinchen, der typiscben Erosionsform des fliessenden 

b Im Steyrthal sclion von seinem Austritt aus dem Gebirgskessel von Windisch- 
garsten an. 

Z. B. im oberen Steyrlingtbal und am Dambach im Steyrgebiet; in den 
Tauernthalern, im oberen Salzatbal bei Mitterndorf und am Grimmingbacb im Enns- 
gebiet; im oberen Inntbal u. s. w. 

b Vergl. Penck, Die Vergletscberung der Deutscben Alpen. 
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Wassers, welches die deckeiiformig liber die Hochebene verbreiteten 
Scbotter in einer tief eingescbiiittenen Stromrinne durcbsagt. 

1st also einerseits die E n t w i c k 1 u n g- aiisgedebnter Scbottermasseu 
in den Tbalern mid Flusslaiifen an die eiszeitlicbeYergletscberung desCle- 
birges gebimden, soistdie Erb altiing derselben irn Grossen nnd Ganzen 
aiif die Randpartien der Vereisung und die Gebiete ausserbalb derselben 
bescbrankt. Dieselben Ursacben, welcbe die Entfaltung einer Vereisung 
bedingen , geben Anlass zu einer Ueberladung der Fllisse mit Scbutt, 
welcbe nocb durcb directe Geschiebezufubr durcb den Gletscher selbst 
verstarkt wird; Accumulation tritt an die Stelle sonstiger Erosion. Der 
vordringende Gletscher scbiebt sicb alsbald iiber die so entstandene 
Ablagerung binweg und erodirt auf ihrer ganzen Breite; nacb dein 
Riickzug des Eises findet das Wasser die erboffte Arbeit scbon getban, 
und besser, als es selbst im Stande gewesen ware, sie zu leisten. Das 
fliessende Wasser erodirt nicbt auf einer breiten Flache, sondern nur 
auf einein schmalen Streif und erzeugt einen ganz anderen Querscbnitt 
als ein Gletscher; es erzeugt eineTerrasse mit steil abfallenden Randern, 
welcbe Erosionsform von uns desbalb in der Nabe der alten Gletscber- 
enden und ausserbalb derselben bemerkt wird, und deren Auftreten aucb 
wieder seinerseits den entsprecbenden Rtlckscbluss auf das Erosions- 
mittel gestattet. 

Eine doppelte Abbangigkeit der alten Scbottermasseu von einer 
einstmaligen grossen Gletscberentfaltung gibt sicb soinit zu erkenneu, 
die eine in constructiver, die andere in destructiver Hinsicbt; die eine 
nimmt Bezug auf den allgemeinen Vorgang ilirer Bildung, die andere 
auf die Veranderungen, welcbe sie seitber erlitten. Die Scbotterablage- 
rungen als solcbe sind ein Werk des fliessenden Wassers, entstanden 
unter mittelbarer Einwirkung des Gletscbers; ibre Zerstorung bingegen 
erfolgt innerbalb des vereisten Gebietes unmittelbar durcb den Gletscher, 
und ausserbalb desselben durcb das Wasser. Der erstere forderte seine 
Arbeit rascber, er hat die Scbotter fast vollstandig entfernt, das Wasser 
jedocb vermocbte dies nicbt, sondern scbuf aus den Aufscbuttungen die 
Terrassen. 

VI. Capitel. 

Diluviale Nagelfluh und alte Breccien. 

Allgemeinheit der Wiederlioluug der Vergletscheruugeu. — luterglaciales Profil bei 
Bischofsliofen im Gebiete der Salzacli. — Mangel an solclien in den Tlialern der Enns 
und Steyr. — Jeder Vergletscberung entspricht ein Schottersj'steni. — Kolilen- 
fiihrendes alteres Conglomerat von der Ramsau. — Diluviales und nicbt tertiiires 
Alter desselben. — Aebnliclie Vorkomnmisse, jedocb obne Koblen, bei Grobming, Hieflau 
und St. Gallen. — Gliederung der Scbotter im Ennstbal, — Zwei diluviale Scbotter- 
systenie. — Die diluviale Nagelflub die Anscbwemmung einer iilteren Vereisung. — 
Gekritzte Gescbiebe in derselben. — Die Ramsauer Breccie. — Alte Scbuttbalde. — 
Ueberlagerung durcb Moranen, Fubruug gekritzter Gescbiebe. — Vergleicb mit der 
Hdttinger Breccie. — Andere alte Breccien. — Diluviale Nagelflub im Gebiete der StejT. 

limner mebr und mebr bricbt sicb in unseren Tagen die Anscbauung 
Balm, dass die Grosse Eiszeit sicb nicbt auf eine einmalige Ent¬ 
faltung gewaltiger Eismassen bescbrankte. Allentbalben, wo das quartitre 
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Glacialpjianomen bislier eiiigelieiider iintersucht wiirde, habeii sicb 
tbeils Aiideutungen, tbeils aber auch Beweise eiiier Wicderlioliiiig- der 
Vergletscbermig ergeben. Ziierst wurden solclie aiis den Al])cn bc- 
kaniit, alsbald aber fand man alinliclie Erscbeinungen auch im Bereiclie 
der nordisehen Vereisung beider Heinispharen, sowie ferner in den 
Pjrenaen. Am eifrigsten und ertblgreiehsten ist wohl die Lelire von 
einer wiederholten Gletseherausbreitung fiir die Al|)en neuerdings von 
Penck 2) verfocliten worden, welcher durcli griindliche Nacliforseliungen 
im Gebiete des alten Inngletscbers eine zweimalige Enhvicklung (les- 
selben mit Sicherheit nacbwies, und eine dritte, dazwiselienliegende, sebr 
walirscheinlich maclite. Seine Beobaclitungen wurden seither von ver- 
sebiedenen Seiten bestatigt und vermebrt und aucb im Gebiete des 
Salzacbgletscbers ist man bereits zu einem biermit ubereinstimmenden 
Resultate gekommen. Dies letztere nimmt nun nicbt niebr 'Wunder, 
deun da es docb ganz ausser Zweifel stebt, dass die eiszeitlicbe 
Gletscberentfaltung denAusdruck einer allgemeinen klimatiscbenScbwan- 
kung bedeute, so kann sicb aucb eine Wiederbolung derselben nicbt 
auf ein einzelnes Gebiet bescbranken, sondern muss in alien alten 
Gletscberbezirken wiederkebren. Sind also einmal irgendwo sicbere 
Spuren mebrerer diluvialen Yergletscberungen gefunden worden, so 
liegt es nabe, aucb in anderen Gebieten nacb solchen zu fabndeu, 
und ist dies Sucben mit Erfolg gekrbnt, so bringt dies dem Wesen 
nacb nicbts Xeues, sondern nur die gewllnscbte Bestatigung einer he¬ 
re cbtigten Erwartung. 

Da also, wie gesagt, fiir das Inntbal zwei Vergletscberungen mit 
Bestimmtbeit, und eine dritte mit grosser Wabrscbeinlicbkeit, nacbge- 
wiesen wurden, so ist es von vorneberein eine ausgemacbte Sacbe, dass 
aucb im Ennstbal vor jener Vergletscberung, deren Ueberreste wir bbs- 
ber studirten, eine Ausl3reitung von Eismassen erfolgte. Sind aber scbon 
die Werke tier jltngsten Vereisung bier viel sparlicber und scblecbter 
erbalten als im Inntbal, so wire! dies in noeb weit boberem Grade 
bezUglicb der Spuren einer alteren Yergletscberung der Fall sein, und 
es wil’d uns desbalb durebaus nicbt itberraseben, wenn wir in unscrem 
Gebiete keinen glanzenden Profilen begegnen, welcbe durch directe 
Ueberlagerungen eine aiigenscbeinlicbe Beweiskraft besitzen. 

In der That babe icb in den Tbalern der Enns und Stevr keine 
Stelle gefunden, an welcber unter den Glacialscbottern der jitngsten 
Yereisuug altere Moranen vorbanden waren. Yon Herrn Professor 

0 Siehe insbesondere: James Geikie, The Great Ice Age. London 1874; 
ed. 1877. — Prehistoric Europe. London 1881. 

0 Die Vergletscberung der Dent^chen Alpen. 1882. 
0 A. Bohin, Die Hottinger Breccie und ihre Beziehnngen zu den Glacial-Ab- 

lagerungen. Jahrh. d. k. k. geologischen Reiciisanstalt. XXXIV, 1884, pag. 147—162. 
J. Blaas, Ueber eine neue Belegstelle fiir eine wiederholte Vergletscberung 

der Alpen. Verhandlg. d. k. k. geologischen Beichsanstalt. 1884, pag. 278—279. — 
Ueber die Glacialformation im Innthale. 1885. 

C. Freih. v. Ettingshausen, Leber die fossile Flora der Hottinger Breccie. 
Sitz.-Ber. d. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, XC, 1884, pag. 260-—273. 

E. Fugger und C. Kastner, Glaciale Erscheinungen in der Xahe der 
Stadt Salzburg. Verhandlg. der k. k. geologischen Beichsanstalt, 1883, pag. 136—139. 

E. Bruckner, Die Vergletscberung des Salzachgebietes. Mitthlg. d. Deutschen 
und Oesterreichischen Alpenvereins. 1885, pag. 21—22. (Vorlautige Xotiz.) 
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E. Fiigger in Salzburg erliielt ich jedoch die freundliche Mittbeilimg 
eines benachbarten Vorkommens dieser Art im Salzaclitbal bei Bischofs- 
hofen, woselbst eine typisclie Grundmorane macbtige Scbotter- und 
Conglomeratmassen iinterteuft, welcbe ^yieder ibrerseits von jiingeren 
Moranen itberlagert werdeu. Icb babe den Aufscbluss bierauf auch 
selbst besicbtigt und micli von der Ricbtigkeit dieser Beobacbtung iiber- 
zeugt. Die Oertlicbkeit befindet sicb gegeniiber Biscliofshofen am recbten 
Ufer der Salzach oberbalb der Eisenbabnbriicke. Scbon von Feme 
inaelit sicb dicbt am Fluss unter den gelblicbweiss gefarbten horizontal 
gescbichteten Conglomeratbanken eine blauliche ungescbicbtete Ab- 
lagerung bemerkbar, welcbe sicb bei naberem Hinzukommen als eine un- 
zweifelhafte Grundmorane zu erkennen gibt. Dieselbe scbneidet scbarf 
gegen das dariiber liegende Conglonierat ab, und an der Grenze 
zwiscben beiden entspringen Quellen. Die Grundmasse der Morane 
wird von einem zaben, thonig-glimmerigen Scblicb gebildet, in welcbem 
Gescbiebe der verschiedensten krystalliniscben Scbiefergesteine, ferner 
solcbe von Grauwacke und krystalliniscbem Kalk regellos eingebettet 
sind; die letzteren sind so scbon polirt und gekritzt, als man es bei 
diesem Material erwarten kann, und selbst an mancben Quarzgescbieben 
ist eine schwacbe Kritzung zu bemerken. i) Aus der tiefen Lage der 
Morane geht bervor, dass die Erosion im Salzacbtbale seit ibrer Ab- 
lagerung im Allgemeinen keinen eigentlicben Fortscbritt mebr gemacbt 
hat, sondern sicb darauf bescbrankte, die spater erfolgte Erbobung des 
Tbalbodens durcb die wabrend des Eintrittes der jtingsten Vereisung 
vor sicb gegangene Scbotterauffiillung wieder wett zu macben. In dem 
Conglomerat, welches weiterhin besonders in dem Seitentbale des Fritz- 
bacbes bei Htittau pracbtig entbldsst und an mebreren Stellen von den 
Moranen der jtingsten Vereisung tiberlagert ist, erkennen wir aber das- 
selbe Scbottersystem, aus welcbem die Terrasse des Unterennstbals und 
die Boscbungen an den Soblenrandern des Oberennsthals bestehen. Die 
Scbotter der letzteren Tbalstrecke warden bekanntlicb friiher fllr tertiar 
gebalten, und gerade deswegen ist das Protil bei Biscliofshofen fiir uns 
von besonderem Wertb. Audi jene Conglomerate, welcbe bier durcb ibr 
Lagerungsverbaltniss sicb unbedingt als Glacialscbotter erweisen, er- 
scbeinen auf den alten Aufnabmsblattern 2) als „Tertiare ScbotterDa 
jedocli auderseits an der richtigen Parallelisirung der beiden Ablagerungen 
nicbt zu zweifeln ist, so tinden wir in dem besagten Probl eine neue 
directe Bestatigung unserer Ansicbt, dass der sogenannte Tertiarscbotter 
des oberen Enntbals nicbts, anderes als der Glacialscbotter der letzten 
Vereisung und soniit ziemlicb jungdiluvialen Alters sei. 

„Einer jeden Kalteperiode entspricbt eine Zeit der Tbalzuscbuttung, 
was umgekebrt aucb aus jeder Zeit der Tbalaufscliiittung auf eine 
Gletscherzeit zu folgern gestattet.“ 3) Zu diesem Kesultate gelaugle 

b Schon polirte und gekritzte U r g e b i r g s gescliiebe aus eiszeitliclien Moranen 
gelioren zu den grossten Seltenheiten. Icli besitze ein einziges Stiick dieser Art aus 
der jiingeren Morane von Innsbruck, welcbe die Hottinger Breccie iiberlagert. Die 
ungleiche Verwitterung der einzelnen Gesteinsbestandtlieile ist der Erbaltung der Politur 
im bocbsten Grade abtraglich. 

b Uingebung von Radstadt, Nr. 9 der geologiscli colorirten Specialkarte von 
Salzburg, 1: 144.000. 

b Penck, Die Eiszeit in den Pyrenaen. Sep.-Abdr. aus den Mittlilg. d. Vereins 
fiir Erdkunde zu Leipzig, 1883, pag. 48. 
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Penck durcli directe Beobacbtiing-, indem er fand, dass allenthalben 
raacbtige Scliottermassen als ein wesentlicbes Glied der Glacialfonnation 
ersclieinen. Dieselben liegen stets imter den Moranen, sie wechsel- 
lagern stellenweise mit denselben nnd erweisen sich einerseits dnrcli 
diesen innigen Connex, andererseits aber dnrcb ihre Fiibrung von erra- 
tiscbein Material in der Weise als Producte der Vereisnng, dass ihre 
Ablagerung wahrend des Herannaliens dieser letzteren begann, imd an 
jedem Orte erst mit der Vergletscherimg desselben abschloss. Ausgehend 
von Reflexionen, welche sich an die Thatigkeit des fliessenden Wassers 
kniipfen liessen, gelangten wir i) hinwieder unmittelbar zu jenem 8atze, 
welcher sich diirch die logische Umkehriing des von Penck festge- 
stellten thatsachlichen Verhaltnisses ergibt; nnd indem wir nnn nnser- 
seits von der so gewonnenen nrsachlichen Erkenntniss znruckschliessen 
nnd sagen: eine jede Thalanfschiittniig ist dnrch eine 
Kalteperiode veranlasst, folglich mnss jeder Ver- 
gletschernng ein ihr zngehbriges Schottersystem ent- 
sprechen, werden wir anf indnctivem Wege zn demselben Ergeb- 
nisse geleitet, welches Penck ans der Beobachtnng der Natnr selbst 
dedncirte. 

Da also eine jede Vergletscherimg dnrch eine Ablagernng gewal- 
tiger Schottermassen eingeleitet wnrde, nnd wir den Moranen der alteren 
Vereisnngen in nnserem Gebiete nicht mehr begegnen, so entsteht die 
Frage, ob das Gleiche anch bezllglich der entsprechenden Schotter der 
Fall ist, Oder ob vielleicht noch irgendwo sich Reste derselben bis anf 
hente erhalten, haben. 

Das formenreiche, prallgliederige Kalkmassiv des Dachsteingebirges 
besitzt an seiner Sildflanke bei Schladming eine breitflachige, weit ans- 
gedehnte Vorlage, deren Geriiste ans den Gesteinen der Uebergangs- 
formation besteht, nnd die sich im Mittel 350 Meter liber die hentige 
Sohle des Ennsthales erhebt. Es ist dies die schbne Hochflache der 
Ramsan, hinter deren bewaldetem Abhang sich dem Wanderer nnten 
in der Tiefe des Ennsthales die hbchsten Zinnen der Grnppe mit ihrer 
schanerlichen, nnersteigbaren Sildwand verbergen. Diese Unterbrechnng 
des Thalgehanges wiederholt sich in genan derselben Hbhe, aber in 
geringerer Breite, an der rechten Seite der Enns in der Terrasse von 
Rohrmoos, welche von den vereinigten Gewassern des Unter- nnd Ober- 
thales in einer engen, pittoresken Klamm dnrchschnitten wird. Die 
beiden correspondirenden Terrassen der Ramsan nnd von Rohrmoos 
sind demnach die Reste eines alten Thalbodens, in welchen sich der 
Flnss erst in spateren Zeiten sein hentiges Bett vertiefte. Von einem 
hohen Anssichtspnnkte, wie z. B. von der Spitze des Dachsteins ans 
betrachtet, verschwindet die Niveanditferenz zwischen der Thalsohle 
nnd den beiderseitigen Terrassen vollstandig gegeniiber der Hohe, ans 
welcher man herabblickt, man halt deshalb Terrasse nnd Thalsohle 
ftir einen einzigen breiten, flachen Thalboden, nnd ist beim Abstieg 
sehr uberrascht, in welcher Tiefe nnter der Hochflache der Ramsan 
sich der wirkliche Thalgrnnd erst befindet. Wahrend die Terrasse von 
Rohrmoos zn oberst nnr ans anstehendem Gestein besteht, ist jene der 

0 Sielie das IV. Capitel: Accumulation und Erosion, 

Jahrbuch der k. k. geol. Reiclisanstalt. 1885. 35. Rand. 3. Heft. (August Rohm.) 05 
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Ramsau durch eine alte, conglomerirte Schotterablageriing ausgeebnet, 
welche an dem Abfall derselben bis etwa aiif dessen balbe Kobe berab- 
reicbt. Es mnsste also znnaclist ein Einscbneiden in den alten Tbal- 
boden erfolgt sein, und dann eine WiederauffUllimg desselben dnrch 
Accnmnlation. Diese Accumulation war aber nicbt jene, welclie walirend 
des Herannabens der letzten Vereisung erfolgte, deren Ueberresten 
wir ja tiefer unten in der Andeutung einer zweiten, niederen Terrasse 
begegnen, welcbe auf den Winkel zwiscben der Tbal-soble und dem 
Gebange bescbrankt und vielfacb zerrundet und durcb postglaciale 
Scbotterkegel iiberdeckt ist. Diese ersterwabnte Accumulation stebt 
vielmebr mit jener jungsten Vereisung, deren Spuren wir bisber ver- 
folgten, in gar keinem Zusammenbang, und die Anscbwemmung einer 
alteren Vereisung ist somit gefunden. 

Am scbonsten ist das Conglomerat bei Picbl aufgescblossen, an 
der Einmundimg des Griesbacbes (Wacblgraben). Dasselbe ist horizontal 
gescbicbtet und bestebt aus Quarzen, Quarziten, Grauwacken, Glimnier- 
scbiefern, Gneissen, ilberbaupt aus stark quarzbaltigen und sebr resistenz- 
fabigen Gesteinen; Kalkgescbiebe kommen nur vereinzelt in den unteren 
Partien des Aufscblusses vor. 2) Die Gescbiebe besitzen im Mittel Faust- 
grbsse und sind sebr fest miteinander verbunden, besonders in den 
tieferen Lagen; zwiscben den festen kommen aber aucb mebr lose 
Scbicbten vor, welcbe zum Tbeil aus feiuerem Material besteben, und 
durcb deren Ausbrockeln an der Conglomeratwand stellenweise lange, 
scbmale Hoblstreifen entsteben, welcbe derselben ein gewisses Relief ver- 
leiben und die Scbicbtung dadurcb umso deutlicber zum Ausdruck bringen. 
Weiter ostlicb, unterbalb des Bauernbofes Firster, sind die Scbotter- 
lagen minder fest verkittet, und es wecbseln Banke und Lagen von 
feinerem, und groberem Grus und Scbotter; aucb ganz lose Sandlagen 
kommen zwiscben denselben vor. Die Ablagerung ist vom Passe Mand- 
ling bis gegen Hans zu verfolgen und besitzt im Durcbscbnitt eine 
Macbtigkeit von 140 Meter. An ibrer Basis liegt ein rotblicber quarz- 
reicber Sand, und darUber weisslicbgrauer, lettiger Lebm; der letztere 
umscbliesst ein IV4—-1^2 Meter macbtiges Flbtz einer Torfkoble, welcbes 
von Picbl bis gegen Weissenbach bergmanniscb verfolgt ist und gegen- 
wartig nacb langerer Unterbrecbung wieder abgebaut wird. Dasselbe be- 
tindet sicb („Merkurstollen“, unterbalb Firster zwiscben Picbl und Scblad- 
ming) 190 Meter iiber der Tbalsoble, 940 Meter liber Meer. In den Jabren 
1857—1864 wurde versucbsweise ein Stollen („Friedaustollen“) bineinge- 
trieben, um die Macbtigkeit und Ausdebnung des Flbtzes zu erforscben. 

q Wenn man von „liorizontaler“ Scliiclitung fluviatiler Ablagerungen spriclit, so 
besagt dies nur^ dass auf kiirzere Strecken bin das Auge keine Abweicbung derselben 
von der Horizontalen wabrnimmt. In Wirkliclikeit fallen die Scbicbten stets tbalaus- 
warts, und zwar mit starkerem Gefall als die beutige Tbalsoble, wie letzteres an der 
Ramsauer Terrasse bei einem allgenieinen Ueberblick derselben vom jeuseitigen Berg- 
gebange sebr scbon zu beobacbten ist. 

Weiter im Inneren des Griesgrabens, an der sogenannten „Sandbank“, be¬ 
steben die obersten Lagen des Conglomerates bingegen vorzugsweise aus Kalkgescbiebeu; 
bier macbt sicb eben die locale Gescbiebezufubr vom Kalkgebirge ber geltend, 

Freundlicbe Mittbeilung von Herrn J. N a p p e y in Scbladining; der in uu- 
mittelbarer Niibe befindlicbe Merkurstollen besitzt gegenwilrtig (1884) eine Liinge von 
60 Metern. 
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Der 8tollen, welelier liorizoiital direct ge^^en Nordcii gerichtet war, liatte 
eine Lange von 290 Meter olnie den Ausliiss des Fldtzes am Grundgebirge 
zii erreichen; die Macbtigkeit des Flbtzes war bier etwas grosser geworden 
nnd dieses selbst reiner; weitergegen Tagezn ist dasletztere namlicli liaufig 
von Weelisellagen desselben weisslicligranen Scblammes dnrcbzogen, 
welelier in seinem Liegenden nnd Hangenden anftritt nnd oft aucli als 
silbergliinzender Besclilag die einzelnen Kohlenfragniente umzielit. 

Die Koble ist entscliiedeu diliivialen Alters; schon V a c e k hebt 
deren „antfalleud jiigendliclies Ausselien“ liervor. „Die nach Art von 
Scliweinmliolz wirr diircheinander liegenden plattgedrUckten Baum- 
striinke zeigen kaimi die ersten Stadien der Yerkoblimg." Es linden 
sieb in der Koble ganz wolil erbaltene verzweigte Aststlicke, fdrmliclie 
Bretter von Holz nnd Rinde, ferner Zapfen von Coniferen, verinuthlicb 
von Fdlire nnd Larclie; mancbe Holztbeile sind so wenig verandert, 
dass man Sclmitzarbeiten claraiis maclien kdnnte; an einzelnen Stammen 
ist ganz dentlicli Birkenrinde zn erkennen, welclie sieb im friscben 
Ziistande sogar nocb abblattern lasst. Es kommen aiicb Reste einer 
Moosdecke vor, welcbe ebenfalls nnr wenig vertorft sind, sowie endlicb 
zusaminengepresste Scbilfrobre, welcbe als papierdlinne, balbverkoblte 
Blatter erscbeinen. 

Auffallend ist es, dass die Oberflacbe der Conglomeratablagerimg 
(1100 Meter) bedentend bober liegt, als die Uebergange, welcbe die 
Verbindimg nacb dem Salzacbtbale vermitteln. 2) Moglicb, dass dieses 
Yerbaltniss dnrcb Fowl’s „grossen Tanernflnss von Krimml ttber Mitter- 
sill, Wagrein, Radstadt nnd Rottenmann bis znr Yereinigiing niit der 
Miir“ 0 seine Erklarnng bndet, was indessen nicbt sebr wabrscbeinlicb 
ist, da in dem Conglomerat die cbarakteristiscben Gesteine der Salz¬ 
burger nnd Tiroler Centralalpen feblen. Scbon Y a c e k bat betont, 
dass die Gescbiebe „ausscbliesslicb aus dem kiystalliniscben Gebirge 
siidlicb vom Ennstbal stammen Da dieses altere Conglomerat nicbt 
bis auf die Tbalsoble berabreicbt, sondern erst in einer Hdbe von bei- 
nabe 190 Meter iiber derselben das anstebende Gestein iiberlagert ®), 
so musste die Tbalsoble zu Beginn der Ablagerung 190 Meter liber der 
bentigen Tbalsoble, also in einer Meeresbdbe von 940 Meter, verlaiifen. 
Dies ist nun aucb scbon wieder libber als der L^ebergang nacb dem 
Salzacbtbal, und wir miissen wobl annebmen, dass, sowie die Tbalsoble 
itberbaupt, aucb letzterer zu jenen Zeiten um ein Entsprecbendes bober 
gelegen sei als beute. Im Allgemeinen dilrften desbalb seitber die bydro- 
grapbiscben Yerbaltnisse keine betracbtlicbe Aenderung erfabren baben. 

Beitrag zur Geologie der Eadstadter Tauern. Jahrb. der k. k. geologiscken 
Eeichsanstalt. XXXIY, 1884, pag. 634. 

Eine ganze Kiste ausgesncliter Stiicke dieser TorfkoMe gelaugte an Herrn Director 
S t u r ; wie niir derselbe frenndlicbst niittbeilte, lassen jedocb die Holzstamme nnd Zapfen, 
sowie ancb die iibrigen Pflanzenreste leider keine genaue Bestimmnng zu, da sie dnrch 
den Druck des in grosser Macbtigkeit dartiber liegenden Conglomerates allzusebr com- 
primirt warden. 

0 IJebergang von Eben 856 Meter Sp.-K.; Sattel von Wagrein 952 Meter Sp.-K. 
Die Entstebnng der Durcbbrncbstbaler. Peterm. Geogr. Mittblg. XXVIII, 1882, 

pag. 410. — IJeber Tbalbildiing. Prag 1884, pag. 101 u. 103. 
0 1. c. pag. 634. 
®) In dem durcb den Eiaschnitt des Griesbacbes erzeugten Queraufscbluss ist 

dies deutUcb zu beobacbten. 

65* 
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Die Art des Vorkommens der Ramsauer Kolile lasst eiae gewisse 
Aebnliclikeit mit jener der interglacialeii Kolden von Sonthofen im 
Algau, welclie Penck i) bescliriehen bat, nicbt verkennen. Diese stecken 
in einem zn Nagelflub verkitteten lUergerbll und senken sicb nicbt tiefer 
als 200 Meter iiber die Iller berab. Das Illergeroll selbst bleibt aucb 
allentbalben mebr als 130 Meter liber der Tbalsoble, so dass bier wie 
dort seit der Scbotterablagerung eine sebr bedentende Erosion statt- 
gefunden bat. Aucb die Scbweizer 8cbieferkoblen von Utznacb, Dllrnten. 
Wetzikon und Morscbweil liegen bocb liber den beutigen Tbalboden, 
sie werden ebenso wie die Algauer Koblen von Moranen iiber- und unter- 
lagert, und erweisen sicb dadurcb als interglacial; beider Entstebung 
fallt nacb Penck2) in den Beginn der ersten Interglacialzeit. Einem 
zweiten, jiingeren Horizont diluvialer Koblen entsprecben die Vorkoinm- 
nisse von Grossweil am Kocbelsee, von Wasserburg am Inn und von Inns¬ 
bruck; dieselben stecken in den Glacialscbottern der letzten Vereisung 
und liegen nabe den beutigen Tbalboden; ibrer Bildungsperiode nacb 
geboren sie dem Scblusse der zweiten Interglacialzeit an. Die Ramsaner 
Koble konnte also nur dem alteren Horizonte einzureiben sein; ob in- 
dessen unter derselben Moranen auftreten, konnte icb wegen Verscbiittung 
der diesbezliglicben Stellen nicbt entscbeiden; es ware wobl aucb mog- 
licb, dass die Bildung dieser Koblen zu Beginn der „Grossen Eiszeit“ 
liberbaupt erfolgte, und dass die dariiber liegenden Conglomerate die 
Scbotter der ersten Vereisung reprasentiren, wabrend Penck in den 
Schottern der Scbweizer und der Algauer Koblen die Scbotter der 
zweiten, und in jenen der Koblen von Grossweil, Wasserburg und 
Innsbruck die der dritteu und letzten Vereisung erkannte. Dann batten 
wir also einen dritten Horizont diluvialer Koblen, aber, wie gesagt, 
ein positives Urtbeil ist in diesem Falle bisber nocb nicbt zu fallen. 
Das Eine nur ist sicber, dass das Conglomerat im Hangenden der Ram- 
sauer Koble nicbt die Anscbwemmung der letzten Vereisung ist, da 
deren Glacialscbotter in der zerstiickelten und zerrundeten Terrasse 
tiefer unten an der Tbalsoble vorliegen; jenes altere Conglomerat ge- 
bdrt demnacb jedenfalls einer friiberen, alteren Vereisung an, und tritt 
uns als eine diluviale Nagelflub entgegen. Ob jedocb das koblen- 
fiibrende Ramsauer Conglomerat genau jenem geologiscben Korper ent- 
spricbt, welcben Penck als „Stufe der diluvialen Nagelflub“ bezeiclmet 
und als die Scbotter der ersten, altesten Vergletscberung detinirt, oder 
ob dasselbe nicbt etwa in die Kategorie der „mittleren liegenden 
Scbotter“ — der Anscbwemmung der zweiten, mittleren, Vereisung, — 
einzureiben sei, diese Frage bleibt vorlaufig nocb offen. 

Aebnlicbe Vorkommnisse diluvialer Nagelflub, jedocb obne Koblen- 
fiibrung, treten im Ennsgebiete nocb an drei anderen Orten auf, nam- 
licb am Mitterberg bei Grobming, bei Hieflau und Lainbacb, sowie 
ferner bei St. Gallen. 

Der Mitterberg bei Grobming bildet eine abnlicbe, zuni grossten 
Tbeil aus Grauwackenscbiefer bestebende Terrasse, wie die Ramsau 
bei Scbladming; dieselbe ist ebenfalls mit Conglomeraten und Scbottern 

‘) Die Vergletscheriing der Deiitsclieu Alpeu. Capitel XIX. luterglaciale Kohlen 
des Algau. 

2) 1. c. pag. 318 u. 319. 
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bedeckt und verkleidet; welclie liier einc Meeresliblie von 879 ^[eter 
Sp.-K. erreichen, sicli also bis 220 ]\reter iiber die Tbalsoble erbeben. 
Die Scbotter besteben aucb bier fast ausscbliesslicb aiis krystallinisclieiu 

t/ 

Gestein und sind in ihren oberen Partien ziemlicb lose. Hire untere 
Grenze ist nicbt bestimmbar; an der Kulmleiten, siidbstlicb von Grr>b- 
ming, reicben zwar Scbotter bis auf die Tbalsoble berab, docb geboren 
diese bocbst wabrscbeinlicb scbon wieder den Glacialscbottern der 
jlingsten Vereisung an, deren Reste ja im Oberennstbal allentbalben 
ini Winkel zwischen Tbalsoble und Thalgebange auftreten. Wie bei 
Scbladming, so ist auch bier nocb eine Spur des alten Thalbodens 
aucb auf der rechten Seite der Enns zu erkennen; das vereinigte Thai 
der Kleinen und der Grossen Solk bildet an seinein Ausgang eine Tbal- 
stufej abnlicb' wie das Ober- und Untertbal bei Scbladming, welcbe 
genau dem Kiveau der Terrasse des Mitterbergs entspricbt. Zwiscben 
diesem letzteren und dem Grimming verlauft die Tbalung des Grobming- 
bacbes, welcbe bei Grbbming selbst nocb eine relative Hbhe von 100 
Meter liber der Enns besitzt und sicb in ibrem weiteren Verlauf nacb 
Osten derart senkt, dass sie bei der Einmilndung des Bacbes in die 
„durcb den Stein“ bervorbrecbende Mitterndorfer Salza das Xiveau 
des Ennstbales fast scbon erreicbt bat. Am nordlicben Geliange dieser 
Tbalung ziebt sicb ein scbmaler Streifen t e r t i a r e r Ablagerungen von 
Grbbming iiber Tipscbern und St. Martin bis nacb Steinacb; dieselben 
besteben aus Letten, weicben Mergelscbiefern, aus miirben, sebr glimmer- 
reicben Sandsteinen und Arkosen, welcbe bin und wieder mit Conglo- 
meratbanken wecbsellagern. Diese tertiaren Scbicbten, welcbe gestbrt 
sind und sebr. steil gegen Slid und Siidwest einfallen^ unterscbeiden 
sicb scbon durcb ihren petrograpbiscben Habitus auf den ersten Blick 
von den borizontalen Scbotter- und Conglomeratlagen des Mitterberges'; 
in ihren tieferen Lagen treten bei Tipscbern und St. Martin Scbmitzen 
einer sebr scbbnen Glanzkoble auf, welcbe in friiberer Zeit abgebaut 
wurde; nbrdlicli von Steinacb fiibren die Sandsteine und Mergelscbiefer 
Pflanzenreste, welcbe durcb v. E t ting s b a us e n als miocan bestimmt 
wurden. 

Im unteren Ennstbal sind die Glacialscbotter der jiingsten Ver- 
eisung, wie bereits bekannt, ausgezeicbnet entwickelt und bilden eine 
sclibne, fortlaufende, ebene Terrasse, welcbe mitunter mebrere Ab- 
stufungen aufweist. Bei Hieflau besitzt dieselbe eine Machtigkeit von 
76 Meter und ist demnacb in einer Meeresbobe von 556 Meter ge- 
legen.‘) Hocb iiber dieser Terrasse treten jedocli zu beiden Seiten des 
Gesauses und an der linken Seite des Erzbacbes altere Conglomerate 
auf, welcbe bis zu 290 Meter iiber den Ennsspiegel, also bis 770 Meter 
Meeresbobe binaufreicben. Am linken Gebange des Gesauses tritt das 
Conglomerat oberhalb des Scbeibenbauers auf, und bestebt aus borizontal 
gescbicbteten festen Banken, welcbe sicb fast ausscbliesslicb aus IJr- 
gebirgsgescbieben zusammensetzen; dazwiscben liegen aucb mebr lose 
Scbicbten, feiner Grus und Sand. Die Ablagerung lasst sicb abwarts 
bis zum Scbeibenbauer verfolgen; bier aber beginnen Wiesen , und es 
feblen in Folge dessen nunmebr Aufscbliisse fast bis binab zur Enns, wo 

9 Ennsspiegel bei Hieflau, 480 Meter, O.-A. 
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an den Felswanden bin imd wieder sparliche Reste der Glacialscbotter 
der jUngsten Vereisung erbalten sind, welcb’ letztere von Hieflaii ab 
die pracbtige Terrasse des Unterennstbals bilden. Die beiden Ablager- 
nngen, welcbe ibrem Niveau und ibrem Alter nacb docb ziemlicb ver- 
scbieden sind, lassen sicb petrograpbiscb fast gar nicbt untersclieiden: 
beide sind eben Flussbildungen eines und desselben Gebietes, imd unter 
abnlicben ausseren Umstanden — wabrend des Herannabens einer Ver- 
gletscberung — entstanden; beide sind zn einem festen Congloinerat 
verkittet, docb baben sicb beiderseits einzelne Partien aucb in ganz 
losem, lockerem Ziistande erbalten; im Allgemeinen ist librigens die 
altere Bildimg starker erbartet. 

Ein zweiter Rest dieses alteren und boberen Conglomerates bat 
sicb sUdlicb von Hieflau am linken Thalgebauge des Erzbacbes, oder, 
besser gesagt, am Aiisgang des Waggrabens erbalten. An der linken 
Seite dieses letzteren traf icb das Conglomerat zuerst in einer Hblie 
von 180 Meter liber der Enns und verfolgte es bis aiif den „SatteP‘ 
(768 Meter Sp.-K.), welcber ostlicb vom Goldeck eine Querverbindung 
nacb dem Gesause vermittelt und diesem einen steilen Felsabsturz zu- 
kebrt. Die Sattelflacbe selbst bestebt aus diesem Conglomerat und ist 
durcb dasselbe zu einem verbaltnissmassig breiten Tbalboden ausge- 
ebnet, welcber von bier in den Waggraben binausziebt und an dessen 
linkem Gehange tbalaufwarts nocb eine Strecke Aveit in der scbAvacben 
Andeutung einer Terrasse Spuren seines einstigen Bestandes binterlassen 
bat. Der Sattel liegt fast genau in demselben Niveau, bis zu Avelcbem 
auf der anderen Seite des Gesauses das Conglomerat beim Scbeiben- 
bauer binaufreicbt, so dass die Enns zur Zeit der Amllendeten Tbal- 
aufscbiittung den niederen Kegel ostlicb vom Sattel umfloss. Dies gebt 
aucb aus der Zusammensetzuug des Conglomerates beiTor. Die tieferen 
Lagen desselben unten im Waggraben besteben zum grossten Tbeil aus 
Kalken, Werfener Scbiefern und Gramvacken, Avabrend Urgebirgs- 
gescbiebe darin nicbt allzu baufig vorkommen; da im Gebiete des Erz¬ 
bacbes keine kiystalliniscben Gesteine anstehen, so mussten dieselben 
aus dem Ennstbal von Hieflau aus die kurze Strecke hereingescbAvemmt 
Avorden sein. In den boberen Partien in der Nabe des Sattels treten 
bingegen centralalpine Gescbiebe in grosser Menge auf. 

Aucb an der recbten Seite des Waggrabens ist diese Conglomerat- 
bildung entwickelt; in ibren tieferen Niveaux sind Mllblsteinbriicbe an- 
gelegt, welcbe ganz vortrefflicbe Aufscbliisse gCAvabren. Audi bier ist 
das Conglomerat vollkommen ungestbrt; es ist horizontal gebankt und 
zeigt die tascbenfdrmige Scbicbtung und complicirte discordante Parallel- 
structur, wie sie so baufig den Flussablagerungen eigen ist und die¬ 
selben cbarakterisirt. 1) Zunacbst dem Bergabbang gebt das Conglomerat 
in eine Verwitterungskruste liber, Avelcbe sicb stelleuAveise scbicbten- 
formig etwas weiter in das Innere der Ablagerung bineinziebt. In der 
VeiAvitterungskruste ist der Scbotter mebr oder minder lose, das Binde- 
mittel ist lebmig-erdig und von gelblicber Farbe, Avabrend das Innere 
des Conglomerates von weisslicber Farbung ist und sicb durcb eine 

b Besonders sclion ist diese Structur an dem Eisenbalinansclinitt Muter dem 
Bahnliofe von Hieflau zu selien, welclier sicli in den Glacialscliottern der Ennsterrasse 
beflndet. 
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aiisserordentliclie Festigkeit aiiszeiclmet, wclclic es zii Miililsteinen ganz 
vortrefflicli geeignet ersclieiiien liisst. Das Material Itestelit fast aus- 
scliliesslicli aiis Kalken, Werfener Scbiefeni iind selum ziiiii geringereii 
Tlieile aus Gramvacke; Urgebirgsgesteine sind bier, sowie in den tieferen 
Lagen aiif der anderen Seite, nur aiisserst si)arlicb vertreten. Die Grbsse 
der Gescbiebe wecbselt, im Allgemeinen l)leibt sie iinter Faustgrbsse, 
niinmt jedocb in den bbberen Lagen zii. An vielen Stellen bnden sieb 
Kalkspatbanssebeidnngen, daber denn die bedeiitende Verfestignng. 
Der tiefere der beiden Steinbriicbe, welcber gegenwartig allein in 
Betrieb ist, liegt in einer Seebbbe von 662 Meter, 182 Meter Uber der 
Enns. Das Conglomerat lasst sieb abwarts bis zn 100 Meter Uber die 
Enns verfolgen, so dass dasselbe mindestens eine Macbtigkeit von 
190 Meter besitzt; vermntbtlicb reicbt es jedocb bis anf die Hanpt- 
terrasse der jUngeren Glacialscbotter, oder sogar nocb nnter dieselbe 
binab. 

Ennsabwarts, zwiscben Lainbacb nnd Landl, tritt dasselbe Con¬ 
glomerat, bier wieder mebr ans Urgebirgsgescbieben bestebend, anf 
der schbnen Glacialscbotterterrasse anf, nnd erbebt sieb bei den Banern- 
bbfen Gorzer nnd Steiner, woselbst ebenfalls an zwei Stellen Miiblsteine 
gebrocben werden, bis zn 740 Meter. Das Conglomerat reicbt bier bis 
anf die Ennsterrasse, oder vielleicbt nocb nnter dieselbe binab, nnd 
besitzt folglicb eine nacbgewiesene Macbtigkeit von 220 Meter, ^Yabrend 
die relative Hobe seiner Oberflacbe liber der Enns fast genan wie bei 
Hieflan 290 Meter betragt. 

Endlicb begegnen wir diesem alteren Conglomerat im Ennsgebiete 
nocb in dem Seitentbale von St. Gallon, nnd zwar nnterbalb nnd ober- 
balb des Ortes zn beiden Seiten des Spitzenbacbs. Das Conglomerat 
erbebt sieb ans der 30 Meter macbtigen Terrasse der Glacialscbotter 
der jiingsten Vereisnng, anf welcber der Ort selbst stebt, bis zn einer 
Meeresbobe von 670 Meter, also 19u Meter liber den Flnss. Es ist 
vollkommen nngestbrt nnd borizontal gescbicbtet, nnd ist stellenweise 
sebr fest verkittet, mitnnter aber ancb ziemlicb lose; seine tieferen 
Lagen besteben fast ansscbliesslicb ans Kalkgesteinen; es gesellen sieb 
aber, nnd zwar besonders in den bbberen Lagen, ancb krvstalliniscbe 
Gescbiebe, jedocb in nicbt allzn betracbtlicber Menge binzn. Scbon in 
der nnteren Scbotterterrasse sind zn oberst bin nnd wieder solcbe 
fremde Gaste ans dem Ennstbale zn bemerken, nnd es erklart sieb 
deren Anftreten in abnlicber Weise, wie das V^orkommen von central- 
alpinen Gesteinen in den Glacialscbottern der oberbayei’iscben Alpen- 
tbaler, namlicb dadnrcb, dass der Ennsgletscher, welcber den Sattel 
von Bncban llberscbritt, erratiscbes Gestein init sieb in das jenseitige 
Tbal binllberscbleppte, welcbes dann drliben an der Scbotterbildnng 
participirte. Eben dasselbe Verbaltniss diirfte ancb bezllglicb der Bildnng 
jener alteren Scbotter bestanden baben. Dass die altere Scbotteranf- 
fllllnng im Oberennstbal in der Gegend von Admont so bocb gedieben 
war, dass die Enns selbst einen Tbeil ibrer Flntben uber die damalige 
Passbobe binllbersenden konnte, ist mbglicb i), dock nicbt sebr wabr- 
scbeinlicb; es mllssten sieb in diesem Falle die centralalpinen Gescbiebe 

9 Heiite liegt der Sattel von Bncliau 240 Meter liber der SoMe des Enustliales, 



516 August Bolim. [88] 

in viel grosserer Menge einstellen, als dies tbatsachlicli geschielit. 
denn wir sehen ja die eigentlicben Ennsscliotter vorzugsweise aus 
Urgebirgsmaterial besteben. Nocb weniger ist es aber gerecbtfertigt, 
wenn aiis dem besagten sparlicben Aiiftreten von krystallinisclien Ge- 
scbieben in den Scbottern iind Conglonieraten von 8t. Gallen neuerdings 
von LbwP) wieder der Schluss gezogen wird, dass die Enns, bevor 
sie den Umweg durcb das Gesanse w a bite, von Adinont aus 
den Bucbauer Sattel imd das Tbal von 8t. Gallen beniitzte, urn bei 
Altenmarkt ibr gegenwartiges Quertbal zu erreicben. 

Die besprocbenen Congloineratablagerungen der Eainsau bei 8cblad- 
ining and des Mitterberges bei Grdbining, sowie jene von Hieflau und 
Lainbacb-Landl, bilden die zusammengelibrenden Ueberreste einer imd 
derselben alteren TbalaufscbLittung, wie aus den Niveauverbaltnissen 
sofort bervorgebt: 

Tbalsohle 

Seebohe in Metern 

Eamsau. 750 1100 
Mitterberg b. Grobming . 660 880?®) 
Hieflau. 480 770 
Lainbacb-Landl .... 450 740 

Der aufgescbiittete altere Tbalboden batte also im Allgemeinen ein star- 
keres Gefall als die beutige Tbalsoble, denn er senkte sicb innerbalb 
der angegebenen 8trecke um 360 Meter, wabrend der Fluss beute auf 
derselben 8trecke nur ein Gefalle von 300 Metern besitzt. Weiter unter- 
balb erreicbt das Conglomerat bei 8t. Gallen in dem 8eitentbale eine 
Meeresbobe von 670 Metern, so dass die Oberflacbe der alten Auf- 
scbUttung am Ausgang des Tbales bei Altenmarkt im Ennstbale selbst 
in einer Kobe von etwa 620 Metern gelegen sein inocbte, wabrend der 
Flussspiegel dortselbst gegenwartig 390 Meter iiber dem Meere sicb 
bebndet. 

Die sammtlicben in Eede stebenden Ablagerungen warden auf den 
alten Aufnabmsblattern als „Leitbaconglomerat“ verzeicbnet, ebenso 
wie die koblen- und pflanzenfiibrenden 8andsteine und Conglomerate 
vom 8teinbacbgraben bei Flacbau und von Tipscbern'8teinacb. Die 
beiden letzteren Vorkommnisse sind nun allerdings von tertiarem Alter, 
sie unterscbeiden sicb aber aucb, wie bereits erwabnt, durcb ibre stark 

0 Die Entstehung der Durclibruchstlialer. Peterm. Geogr. Mittlilg. XXVIII, 1882, 
pag. 410. 

In einer spateren Ausgabe seiner gesaniinelten Scbriften: Ueber Tbalbilduug, 
Prag 1884, hat ubrigens Lbwl diese Behauptnug an der betreffenden Stelle (pag. 102) 
bereits weggelassen, dieselbe also stillscliweigend verinutlilich zuriickgezogen. 

Da der Hohenriicken des Mitterberges selbst uoch aus dem Conglomerat besteht, 
so lasst sicli nicht mehr sagen, wie hoch bier die ursprii ngliche Oberfliiche der 
Ablageruug gelegen war; die heutige ist erst durcb nacbberige Erosion entstaudeu. 

0 Umgebuug von Radstadt; Nr. 9 der geologiscb - colorirteu Specialkarte von 
Salzburg, 1 : 144.000. — Umgebungen von Rottenmanu, von Bruck und Eiseuerz; 
Nr. 2 uud 3 derselben Karte von Steiermark und Illyrien. 

Terrasse der dilnvialen 
Nagelfluh 



[89] Die alten Gletsclier der Enus und Steyr. 517 

g’estorte Lagerung und selioii (lurch ilir ausseres Ausselien sofort von 
den ungestort horizontal liegenden Schicliten der diluvialen Nagelfluh, 
wahrend diese letztere ihrerseits von den Glaeialschottern der jiingsten 
Yereisung einzig und allein durcli ihr hoheres Xiveau und allenfalls 
durcli ihre im Allgemeinen etwas starkere Verfestigung getrennt werden 
kann. Bei Flacliau A und bei Steinach wurden tertiare Pfianzenreste 
gefunden, Avelclie v. E11 i n g s h a u s e n bestimmte. In den Ablagerungen 
im Steinbacbgraben und bei Tipscliern treten sehr sclione, aber nur 
diinne Sclimitzen bildende Glanzkoblen auf, wahrend die diluviale Nagel- 
fluli von Kamsau ein 1^2 Meter macbtiges Flotz einer ganz jugend- 
lichen schlechten Torfkoble beberbergt. Dieser Altersunterscbied tindet 
auch in dem Brennwertb der Kohlen seinen Ausdruck: 

Kohle von Tipschern . 

57 77 77 

hingegen : 
Koble von der Ramsau s) 

57 75 77 55 

57 5? 55 75 

. . . . Wasser 11*3 Procent 

. . . . Ascbe 4*2 „ 
. Warmeeinbeiten 4763 

. . . . Wasser 26*25 Procent 

. . . . Ascbe 9*65 „ 
. Warmeeinbeiten 2799 

Die Ramsauer Koble einer- und jene vom Steinbacbgraben und vonTipscbern 
anderseits liegen kaum je 20 Kilometer auseinander, und docb sind sie in 
allem und jedem so sebr verscbieden, wabrend die beiden letzteren unter- 
einander trotz ibrer weiteren Entfernung vollkommen iibereinstimmen. 
Es ist sebr zu bedauern, dass sicb die Holz- und Pfianzenreste der 
Ramsauer Koble nicbt bestimmen Hessen, es batte sicb gewiss bierdurcb 
ebenfalls deren diluviales Alter ergeben, welcbes wir aus den Lageriings- 
verbaltnissen und dem sonstigen Cbarakter der ganzen Bildung er- 
scbliessen. 

Dass die bbberen Conglomerate in der Umgebung von Hiefiau 
und von St. Gallon die directe Fortsetzung derer von der Ramsau und 
vom Mitterberg bei Grbbming bilden, stebt ausser allem Zweifel, und 
wir mllssen daber aucb diese Bildungen als diluviale Kagelfiub be- 
tracbten. v. Morlot^) bescbreibt das erstere Yorkommen als miocan 
und erwabnt einen alten Scburf auf Braunkoble, welcber sicb in einem 
mtirben, grauen iMolassensandstein am recbten Tbalgebange von Hiefiau 
in der Kahe des ,,Scbnabelguts“ befinde, 260 Meter liber dem Tbal- 
weg. Icb konnte den Scburf, bei welcbem tibrigens nur „kleine Partien 
von Braunkoble“ gefunden wurden, „welcbe von einzelnen mitten in 

b Prinzinger, Ueber die ScMefergebirge im siidlicben Theile des Kronlandes 
Salzburg. Jabrb. d. k. k. geologiscben Eeicbsaustalt. I, 1850, pag. 604. 

b Stur, Die geologiscbe Bescbaffenlieit des Ennstbales. Jabrb. d. k. k. geolog. 
Eeicbsaustalt. lY, 1853, pag. 478. 

Nacb freuudlicber Mittbeilung vou Herru C. v. Jo bn. A-usgesiicbte bolzige 
Bestandtbeile der Eamsauer Koble ergaben bis zu 3618 Warmeeinbeiten. 

b Einiges uber die geologiscben Yerbaltnisse in der nordlicben Steiermark. Jabrb. 
d. k. k. geologiscben Eeicbsanstalt, I, 1850, pag. 108. 

b Das ware also in einer Seebobe von 740 Metern und somit scbon sebr nabe 
dem Oberflacbenniveau der diluvialen Nagelflub (bier 770 Meter); ubrigens ist nicbt 
sicber, ob sicb die Angabe „Tbalweg“ auf den Ennsspiegel bei Hiefiau (480 Meter O.-A.) 
beziebt, oder auf die Terrassenabstufung, auf welcber sicb die Ortscbaft Hiefiau 
(517 Meter Sp.-K.) selbst befindet; im letzteren EaUe ware die Seebobe des Scburfes 
777 Meter. 

Jabrbucb der k. k. geol, Eeicbsanstalt, 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bobm.) 66 
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der Masse eingeschlossenen Baumstammen berzurtibren scbienen“, nicbt 
mebr erfragen, babe aber aucb den Molassensandstein nicbt be- 
merkt. Das ganze Gebange ist verwacbsen imd mit einer lebmigen, 
scbmierigen, lettigen Masse ansgekleidet, welcbe aucb aiif der linken 
Seite des Erzbacbes iiber der Glacialscbotterterrasse auftritt, woselbst 
der tbeils gelblicbe, tbeils graue Lebm, in welcbem banfig gut abgerollte, 
glanzende Quarzkbrner stecken, in einer Ziegelgrube gestocben wird. 
Mbglich ist es jedocb iminerbin, dass sich bier nocb. irgendwo Reste 
einer tertiaren Ablagerung erbalten baben, wie z. B. aucb am oberen 
Eingang des Gesauses, wo sicb am Laferwald oberbalb Weng auf dem 
flacben Boden des obersten Ritscbengrabens, circa 1000 Meter tiber Meer, 
ein etwas liber einen Meter macbtiges Flbtz einer tertiaren Koble be- 
findet. 

Zu Beginn der Fllnfziger-Jabre war man nocb in der Zw^eitbeilung 
des Diluviums befangen. Man unterscbied ein „erratiscbes Diluvium 
aus Moranen und erratiscben Blbcken bestebend, von dem „alteren 
Diluviumwelcbes die darunter liegenden gescbicbteten Ablagerimgen 
der Flussterrassen umfasste und desbalb oft aucb scblecbtweg als 
„Terrassendiluvium“ bezeicbnet wurde. Dass beide Bildungen, Moranen 
und Scbotter, in so innigem Connex mit einander steben und sicb zwei- 
oder gar dreimal wiederbolen kdnnen, davon liatte man damals nocb 
keine Ahnung. Man erkannte die Schotterterrasse an der unteren Enns 
dieser Gliederung gemass ganz ricbtig als „alteres Diluvium und als 
man in hdberem Niveau eine nocb altere Conglomeratbildung vorfand, 
da musste dieselbe obneweiteres „tertiar“ sein, obne dass die Mdglicb- 
keit ibrer Zugeborigkeit zum Diluvium aucb nur im Geringsten erwogen 
wurde; das „altere Diluvium“ war eben scbon vergeben, und weiter 
zurllck folgte in der Reibe der Formationen sofort das Tertiar. Die 
ricbtige Parallelisirung mit den Conglomeraten des entsprecbenden bblieren 
Tbalniveaus im Oberennstbal ergab nun aucb fllr die Nagelflubbildungen 
des Mitterbergs und der Ramsau dasselbe tertiare Alter. Da man nun 
aber welters im oberen Ennstbal die Terrasse des „alteren Dilu¬ 
viums “ vermisste, diese Ausbildungsform aber mit der Al3lagerung als 
solcber identificirte, so bielt man dortselbst aucb die directe, aber nicbt 
mebr terrassenfbrmige Fortsetzung des „alteren Diluviums “ aus dem 
unteren Ennstbal filr eine andere, altere Bildung, und erbielt solcberart 
ftir das obere Ennstbal zweierlei tertiare Scbicbtgruppen, welcbe man 
als „Tertiarscbotter“ und „Leitbaconglomerat“ auseinander bielt. Dass 
die wirklicb tertiaren Scbicbten des Oberennstbals, welcbe sicb durcb 
ibre gestbrte Lagerung und ibre Pflanzenreste als solcbe erwiesen, so 
ganz und gar von jenen borizontal liegenden Conglomeraten uiid 
Scbottern verscbieden seien, daran nabm man keinen Anstoss. Man 
war eben allzu sebr von der Anscbauung eingenommen, dass erstens 
das „ altere Diluvium “ stets in der Form von Terrassen, als „Terrassen- 

P Nach freuudliclier Mittheilnng von Herrn J. Nappey in Scliladming. Das 
ganze Gebiet ist stark vermoort und war bei nieinem zweimaligen Besuch dnrch vorlier- 
gegangenes Regenwetter so liochgradig versninpft, dass icli frob sein musste, nicbt am 
W e g e zu versinken, und nicbt daran denken konnte, seitwiirts berumzustreifen. Das 
Flotz selbst babe icb desbalb aucb nicbt geseben, sondern nur einen reinen blaulicben 
Tegel als Ausfiillung einer Mulde, und einzelne Stiicke Koble, die am Wege berumlagen. 

‘^) Vergleicbe das vorberige Capitel. 
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diluvium“ auftreten miisse, und dass zwcitcns alle llildung-en, wcdclie 
in einem lidlieren Niveau als dieses letztere gelegen sind, nur durcli 
ein tertiares Meer erklart werden konnten. So erkanntj man denn die 
diluviale Naffelfluli im ffanzen Ennsthal - conform ibrem sich gleicb 

g-anz riclitig als eine und dieselbe bleibenden ausseren Auftreten 
Ablagerung, welcbe jedocb fiir tertiares „Leitbaconglonierat“ gebalten 
ward, wabrend die Glacialscbotter der jUngsten Vereisung im Unter- 
ennstbal, woselbst sie eine scbone Terrasse bilden, als „alteres Diluvium 
im Oberennstbal bingegen zufolge ibres veranderten ausserlicben Auf- 
tretens als „Tertiarscbotter“ bezeicbnet wurden. Das tertiare Alter aller 
jener Scbottermassen im Inneren der Alpeutbaler, welcbe iiicbt in deut- 
licben, fortlaufenden Terrassen auftreten, scbeint tibrigens scbon 
V. Hauer^) einigermassen bezweifelt zu baben, indem er betont, dass 
es beziiglicb derselben „durcbaus nocb nicbt allerorts festgestellt 
erscbeint, ob sie wirklicb der Neogenformation oder aber der Diluvial- 
formation angebdren“. 

Ein Streifiicbt auf die Entstebungsweise unserer diluvialen Nagel- 
flub wird aucb durcb den Umstand geworfen, dass es mir — sowie 
Penck auf der oberbayeriscben Hocbebene 
gllickte, in derselben bei Ramsau in den obersten Lagen gekritzte und 
sogar tbeilweise nocb polirte Gescbiebe zu linden, und zwar an drei 
verscbiedenen Orten. Dass solcbe Vorkommnisse ausserst selten sind, 
liegt auf der Hand, denn es ist bekannt, dass Kritzung und insbeson- 
dere Politur der Moranengescbiebe scbon nacb kurzem Transport durcb 
lliessendes Wasser verscbwinden. Audi in den Glacialscbottern von 
Hiittau im Fritztbal und von Miiblau im Admonter Halltbal babe icb 
gekritzte Gescbiebe gefunden. 

Das Auftreten der diluvialen Nagelllub, in welcber wir mit Penck 
die Anscbwemmung einer a 11eren Vergletscberung erkennen, 
ist tibrigens nicbt das einzige Anzeicben, welcbes im Ennstbale auf eine 
solcbe zu scbliessen gestattet. Wie im Inntbale, so sind aucb in unserem 
Gebiete an mebreren Orten alte Breccien vorbanden, welcbe sicb 
als verfestigte Scbuttbalden von zumeist interglacialem Alter erweisen. 

Die ausgedebnteste und macbtigste Ablagerung dieser Art tritt 
uns am Sudgebange des Dacbsteingebirges entgegen, wo sicb von 
St. Rupert am Kulm im Osten bis in die Hack an im Westen einstmals 
eine macbtige Scbuttbalde liber das Scbieferterrain der Ramsauer Alpen 
binzog, welcbe sicb im Laufe der Zeit zu einer Breccie verfestigte, 
aber beute in Folge mannigfacber Erosionsvorgange nur mebr in ein- 
zelnen mebr oder. minder zusammenbangenden Partien erbalten ist. Die 
bedeiitendsten Reste dieser Breccie — wir wollen dieselbe als Ram¬ 
sauer Breccie bezeicbnen — lindeu sicb am Fusse des „Stein“ 
oberbalb der Hocbllacbe der Ramsau; die meisten der bewaldeten 
Riegel, welcbe sicb als Vorlageu von dem steilen Kalkgemauer los- 
losen, besteben zu oberst aus der Breccie, welcbe im Gebiete der da- 
zwiscben liegenden grossen Scbuttbalden erodirt ist und gegen die 
letzteren in ibrer ganzen Macbtigkeit jablings abbricbt. Die Breccie 

9 Die Geologie und ihre Anwendung auf die Kenntniss der Bodenbescliaffeulieit 
der Oesterr.-Uugar. MonarcMe. Wien 1875, pag. 601. — II. Aufl., 1878, pag. 662. 

9 Die Vergletscherung der Deutschen Alpen, pag. 302. 

66* 



520 August Bolim. [92] 

bant sicb fast diircligehencls aus eekigem Getriimmer auf, you Grus 
imd 8chutt angefaugen bis zu gTOSsen Bluckeii von eiuem Meter Durcli- 
messer mid dariiber; letztere konmien jedocli verbaltiiissmassig selten 
vor, wabrend Bruchstiicke niittlerer GrfJsse, Avie sie an recenten Scliutt- 
baiden auftreten, am banfigsten sind. Mitunter finden sicli in der Breccie 
aiicli Stticke, welcbe eine mebr oder minder Amrgeschrittene Kanten- 
abrundung erkennen lassen; der Grad dieser Abrimdung ist jedocb nie 
ein bbberer, als er ancb an einzelnen Trlimmern imserer beutigen 
Scbnttbalden auftritt, in Avelcld letzteren man ancb oft Stlicke bndet, 
die in Folge grosser Stnrz- oder Gleitbbbe, oder aber in Folge von 
Eutscbbewegnngen in der Scbnttbalde selbst, Spnren einer Abrnndnng 
erkennen lassen. i) Das Material bestebt banptsacblicb ans den Kalk- 
arten des bocb emporragenden Felsgewiindes, znmeist also ans dnnklem 
Muscbelkalkdolomit nnd granem Kiffkalk, docb nebmen ancb belle, 
rotligeiiderte Kalkvarietaten an dessen Znsammensetznng Tbeil: in den 
weiter abwarts gelegenen Districten, welcbe sicb scbon im Bereicbe 
der Werfener- nnd GranAvackenscbiefer befinden, sind ancb diese letz- 
teren Gesteine in grosser Menge in der Breccie vertreten. Das Binde- 
niittel der Ablagernng ist eine granlicbe bis bellgelblicbe lebmige Masse, 
welcbe derselben dort, ayo sie in binreicbender Menge, alle Zwiscben- 
ranme erflillend, vorbanden ist, eine ansserordentlicbe Festigkeit ver- 
leibt. In mancben anderen Partien, ja stellemveise in ganzen Lagen, 
ist jedocb nur Avenig von diesem Bindemittel zn bemerken; dort liegen 
die Gesteinstriimmer lose anfeinander, die ZAviscbenranme sind znm 
grbssten Tbeil leer oder mit lockerem Grns erfiillt, nnd man kann mit 
Leicbtigkeit einzelne Stltcke ans diesem Hanfwerk beransnebmen. 
ZAviscben diesen beiden Extremen finden sicb nattirlicb alle moglicben 
ZAviscbenstadien vertreten. 

Die Breccie zeigt in kleineren Partien keine Scbicbtnng, nnr im 
Grossen, ans der Feme geseben, macbt sicb eine Art bankformiger Ab- 
sonderung bemerkbar. Die Macbtigkeit der einzelnen Banke ist sebr 
verscbieden, in den meisten Fallen scliAvankt sie ZAviscben einem balben 
nnd einem Meter. Mitnnter treten zAviscben den gibberen Bankeii ancb 
dentlicber gescbicbtete, sandig-scblammige bis grusige Lagen anf, welcbe 
nnter localer MitAAnrknng von Kiesehvassern entstanden sein mocbten. 
Die Bankung der Breccie folgt im Allgemeinen dem Gebange; znnacbst 
den FelsAvanden ist ibr Fallen am steilsten nnd betragt dort 28—32®, 
weiter unten, avo sicb das Gebange verflacbt, wird ancb die Neignng 
der Breccienbanke geringer; ansserdem aber nimmt das Gefalle der 
letzteren ancb an einem nnd demselben Orte von den^ tieferen zn den 
boberen Lagen bin bestandig ab, Avie dies in mancben Scblucbteinrissen 
scbon zn seben ist. In der Nalie der FelsAvande ist ancb die Fall- 

0 Solclie Stiicke habeu danu fast scliou einige Aelmlickkeit mit dem Scliotter eiues 
AiVildbaclies, uutersclieiden sicb aber insgemein mit diesem von eigentliclien Flussge- 
schieben bauptsaclilich durcli die Beschatfeubeit der Flacbeu; wabreud namlicb ibre 
Kauteu oft eine sebr vollkommeue Abrimdung erleideu kouueu, verbleibt ibren Fliicben 
immer eine gewisse Raubigkeit, dieselben sind stets mit zalilreicben, unregelmassigen 
Vertiefungen, Grubcben, Furcben n. dergl. verseben, und kbnnen es nie bis zu jener 
scbbnen, gleicbmassigen, matten Glatte bringeu, wie sie allein den Flussgescbieben eigen 
ist. In einer Scbuttbalde kdnnen einzelne Stiicke wobl eine Kantenruudnng, nie aber 
eine Flacbenglattung erfabren. 
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richtung* der Breccie local variabel iind besclireibt in ilirein anfeiii- 
anderfolgenden Verlauf Theile der MantelHaclien von ausserst stuinjjfen 
Kegeln. Die Breccie erweist sicli eben ganz nnd gar als eine alte, ver- 
festigte S cb uttli ald e iind stimmt in alien iliren Ziigen init den ana- 
logen imd heute nocli vor sicli gebenden Ablageriingen am Fus.se steiler 
Felswiinde Uberein.^) Die Starke dieser alten Scbuttanbanfiuig betriigt 
20—30, stellenweise aber aiicb 50 Meter. Dort, wo die allgeineine 
Brecciendecke scbon entfernt ist, baben sick bin nnd wieder nocb ein- 
zelne Ueberreste derselben in Gestalt von bastionen- iind ruinenartigen 
Gebildeii erbalten; dieselben brecben, wie die Breccie iiberbaii]jt, all- 
seits in fast senkrecbten Steilwitiiden ab nnd besitzen oft bbcbst sonder- 
bare nnd groteske Formen; initunter treten ganz abentenerlicb gestaltete, 
zackengekronfe Tburme nnd dilnne, isolirte Pfeiler anf, deren Znsammen- 
brecben man in jedem Angenblick erwarten mocbte. Yiele dieser nadel- 
fbrmigen Spitzgestalten tragen zn oberst eine Decke festen verkitteten 
Materials, welcbe tiber die sonstige Begrenznngsflacbe vorstebt nnd die 
weicberen darnnter liegenden Scbicbten vor der Erosion bescbiitzte; sie 
erinnern alsdann fast an die bekannten Erdpfeilcr nnd Erdp^n-amiden bei 
Bozen. Dieser Scbntz der weicberen, mebr losen Partieu durcb dariiber- 
lagernde feste Banke ist ancb die wesentlicbste EAsacbe sowobl der 
Entstebnng jener bizarren Formen, als ancb des allgemeinen Steilab- 
brncbs der Breccie an den Erosionsranderu. 

Unsere Breccie erinnert in Allem nnd Jedem so sebr an die Hot- 
tinger Breccie bei Innsbrnck 2), dass sie obneweiters als eine derselben 
parallele Bildnng bewertbet werden darf. Wie diese, so erweist sicb 
ancb die Ramsaner Breccie als alter denn die letzte Vereisnng: sie 
wird an mancben Orten von Grnndmoranen itberlagert, ibre Oberflacbe 
ist nnter denselben angescbliffen nnd gekritzt, nnd Fragmente der 
Breccie treten als Gescbiebe in den Moranen anf. In der Breccie selbst 
finden sicb aber ebenfalls — allerdings nnr in sebr vereinzelten Stiicken 
— gekritzte nnd polirte Gescbiebe, welcbe sicb nnbestreitbar als Gletscber- 
gescbiebe erweisen; dieselben miissen ans Moranen stammen, welcbe 
ilirerseits wieder alter sind als die Breccie, so dass diese letztere sicb 
in gleicber Weise, wie die Hbttinger Breccie, als ein interglaciales Ge- 
bilde zn erkennen gibt. Eine directe Unterlagernng derselben dnrcb 
Moranen, wie dies bei Innsbrnck der Fall ist, babe icb zwar bier 
bislang nicbt beobacbtet, dock wird Niemand, welcber die beiden Breccien- 
vorkommnisse kennt, an der Gleicbalterigkeit derselben zweifeln, nocb 
weniger aber die Ramsaner Breccie filr alter balten als jene in der 
Nabe der Tiroler Hanptstadt. Icb land die Breccie bente nocb am 

0 Am Fusse eiuer aiisgedehiiteii Felswand fiudet niemals der gauzen Breite nacli 
eine gleichmassige Anhanfung von Schuttmassen statt, sondern es sind jene Stellen 
besonders bevorzugt, welcbe sicb nnter dem Ansgang von Scblucbten, Graben nnd 
Furcben des Gemauers — den sogenannten Steinscblagrinnen — befinden. Hier entsteben 
getrennte Sclmttke gel, welcbe bei ibrem Wacbsen weiter unten zn einer Scbuttba 1 de 
verscbmelzen ; diese tragt anfangs nocb durcb wellige Kriinimnngen ibrer Oberflacbe 
der Kegelgestalt ibrer Componenten Recbnung, weiter nnten aber vermindern sicb ancb 
diese, nnd es, entstebt eine gleicbmassige Scbnttflacbe von constanter Fallricbtimg, 
welcbe mit derjeuigen des Gebanges vollkommen iibereinstimint. In typiscber Ans- 
bildung nnd weitester Erstrecknng ist ein solcbes Scbnttfeld am Fnsse der grossartigen 
Siidwaud der Dacbsteinspitzen zn seben. 

0 Penck, 1. c. Capitel XVIII, Alte Breccien der Nordlichen Kalkalpen. 
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zusammenhang’endsten entwickelt am SUdgehange des „Stein‘s, ustlicb 
vom Braiidriedel; westlicli vom Brandriedel treten niir isolirte Partien 
derselben auf, so in der Gegend der Brand- nnd Neustattalpe, ferner 
bei der Scbarlalpe, im Tiefenbacb mid in der Hacban. Die Breccien- 
bildnng begann am Fuss der Felswande in einer Hiibe von 1800 bis 
2000 Meter nnd erstreckte sicb abwarts bis gegen die Hocbflacbe von 
Kamsaii, also bis zu einer Tiefe von imgefabr 1100 Meter; die Breite, 
auf welcber die Ablagerung erfolgte, betragt 7 Kilometer. 

Die Bildung der Hdttinger Breccie fallt, wie Penck gezeigt bat, 
in die Zeit zwiscben der ersten und zweiten Vereisung'); ob nun die 
Eamsnucr Breccie derselben Interglacialzeit, oder aber jener zwiscben 
der zweiten und dritten Vergletscberung angebdrt, dies lasst sicb des- 
balb nicbt mit Sicberbeit entscbeiden, weil wir eben in unserem Gebiete 
jeweils nur die Spuren zweier verscbiedenen Vereisungen gefunden 
liaben, von denen stets nur die eine, namlicb die j ii n g s t e, als solcbe 
identificirt werden konnte. Gewiss ist jedocb, dass die Breccie alter ist 
als die jiingste Vereisung und dass vor ibrer Bildung bereits eine andere, 
friibere Vergletscberung erfolgte. 

Aebnlicbe Breccien sind in unserem Gebiete ziemlicb verbreitet, 
insbesondere an den Abbangen wilder und scbrofPer Gebirge; icb be- 
gegnete derartigen Breccienbildnngen, welcbe icb mit der Hdttinger und 
Earn saner Breccie in eine Linie stellen indcbte, an der Siidseite des 
Eeicbenstein oberbalb der Treffenalm, an der Nordseite desselben Berges 
oberbalb der Langgriesscblucbt, unter den Nordwanden des Hocbtbors 
im Haindlkar, an dem Siidgebange des Grossen Bucbsteins in der Uin- 
gebung des Brucksattels, im oberen Gstatterboden und an der slidost- 
licben Abdacbung des Tamiscbbacbtburms oberbalb des Scbeibenbauers. 
Audi im Urgebirge konimen derlei alte Breccien vor, icb sab eine 
solcbe in der Walcbern, woselbst ebenfalls eine Ueberlagerung derselben 
durcb die Moranen zu beobacbten ist. Diese Breccie ist scbon von 
E r z b e r z 0 g J o b a n n, dem begeisterten Alpenfreunde, auf seiner 
Alpenieise im Jabre 1810 benierkt und erwalint worden. 2) Dieselbe 
bestebt zunieist aus eckigen Trlimmern und Stiicken von kiystallini- 
scbeni Kalk, wabrend Glimmerscbiefer und Gneisse nur in sebr geringer 
Menge darin vorbanden sind. Das Hirscbeck, an dessen Gebange die 
Bildung der Breccie erfolgte, bestebt namlicb selbst ganz aus krystal- 
liniscbem Kalk, da es eineiii jener Kalkzlige angebort, welcbe an ver¬ 
scbiedenen Orten das steieriscbe Urgebirge durcbstreicben. Der Kalk 
gelit ubrigens baufig in einen Kalkglimmerscbiefer liber, welcber sebr 
leicbt verwittert. In den Moranen treten aucb bin und wieder Gescbiebe 
dieser Breccie auf. 

0 Um Verweclislungen vorzubeugen, sei bier darauf aufmerksam gemacbt, dass 
Penck in seiner „Vergletscberung der Deutscben Alpen“ die Eiszeiten nicbt immer 
ibrer Altersfolge nacb als e r s t e, z w e i t e und d r i 11 e Vereisung bezeicbnet, sonderu 
diese Bestimmungen zumeist mit Bezug auf die Eeibenfolge gebrancbt, in welcber die 
einzelnen Vergletscberungen bistoriscb nacbgewiesen wurden; die iilteste Vereisung 
wird nacb diesem Darstellungsprincip als die „zAveite“, die niittlere, zuletzt erkannte, 
als die „dritte“ Eiszeit angefiibrt. Fur die Folge diirfte es sicb jedocb enipfeblen, dies- 
bezuglicb an der naturlicben Aufeinanderfolge der Vergletscberungen festzubalten. 

A ns Erzberzog Jobann’s Tagebucb. Eine Reise in Obersteiermark im 
Jabre 1810. Herausgegeben von F. Ilwof. Graz. 1882, pag. 94. 
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Im Gebiete der Steyr babe ich keine alten Breccien angetroffen, 
und Vorkommnisse diluvialer Nagelfluh nur an drei Orten. Irn Thai 
der Krnmmen Steyrling- erliebt sick die letztere in der Thalweitung „ln 
Santen“ 184 Meter ilber den Fluss, zii einer Meercsliohe von 698 Meter, 
und kurz vor der Einmiindung dieses Thales in das der Steyr bildet 
sie jene begrlinte, hllgelartige Erhebung („Jugendfeindkogel“), welche 
das Becken von Molln gegen Osten abschliesst, und dessen flacher Rlicken 
bei einer Meeresbobe von 482 Meter (O.-A.) nocb TO Meter Uber dem 
Flussspiegel gelegen ist. Die Terrasse der Glacialschotter der jlingsten 
Vereisung, aus welcber sicb dieser Uebeirest einer einstmaligen alteren 
Terrasse der diluvialen Nagelflub erbebt, liegt bier nur 20 Meter liber 
dem FLuss. An der Steyr selbst sind Scbicbten diluvialer Nagelflub bei 
dem Wallfabi'tsorte Frauenstein (502 Meter O.-A.) erbalten, und zwar 
bis zu einer Kobe von 90 Meter liber dem Fluss. Die Glacialscbotter- 
terrasse besitzt bier nur eine Macbtigkeit von 41 Meter. Aucb im Steyr- 
tbal finden sicb somit, wie nicbt anders zu erwarten, Rudimente der 
Anscbwemmung einer frllberen Vereisung. 

VIL Capitel. 

Kare und Seen. 

Das Ear. — Beschrankung dieser Holilform auf das alte Gletschergebiet. — Das Ear 
eiue Erosionsform nicht des fliessenden Wassers, sondern des Gletschereises. — Wurzel- 
statten der alten' Gletscker. — Die Verbreitung der Eare ein Mittel ziir Bestimuiung 
der glacialen Firnlinie. — Hobe derselben im Ennsgebiete 1400—1500 Meter. — Andei'e 
Metboden deren Bestimmung. — Die kleinen Bergseen der Eiederen Tanern. — Seen- 
reiben und Seenzonen. — Hieranf berubende Ausscbeidungen postglacialer Stadien der 
Vergletscberang. — Incongruenz derselben in verscbiedenen Gebirgen. — Woblerbaltene 
Glacialerscbeinungen in den obersten Abscbnitten der Tauerntbaler. — Felsbecken 
derselben und deren glaciale Entstebung, — Mangel an grossen, tiefgelegenen Tbalseen 
und Ursacbe desselben. — Erloscbene Seen des Ennstbales. — Torfmoore und Sumpfe. 
— Der Almsee. — Historiscber Streifblick auf die Seetbaler der nordiscben Gebirge. 

Mit der allgemeinen Hobenabnabme der Alpen gegen Ost gebt 
eine entsprecbende Yerminderung in der Gletscberbedeckung derselben 
Hand in Hand. Wabrend in der Oetztbalergruppe 16*9 Procent der 
gesammten Grundflacbe des Gebirges unter Eis begraben sind, ver- 
ringert sicb dieser Betrag in der Stubayergruppe auf 9’8, in den 
Zillertbaler Alpen auf 7’3 und in der Ostbalfte der Hoben Tauern auf 
T’O Procent. i) 

Betreten wir in den Tiroler Centralalpen einen boben Aussicbts- 
punkt und balten Umscbau, so seben wir die Tbaler nacb oben zu in 
eigentbllmlicb gestaltete, weite imd sanftgeneigte Midden llbergeben, 
welcbe die grossen Firnmeere beberbergen, aus denen die Glctscber- 
strome ibren Ausgang nebmen. Aber nicbt nur an den Eiiden der 
Tbaler macbt sicb diese wannenartige Hoblform des Gebirges bemerkbar, 

9 C. V, Souklar, Die Oetztbaler Gebirgsgruppe. Gotha, 1861, pag. 273. — 
Die Gebirgsgruppe der Hoben Tauern. Wien, 1866, pag. 286. — Die Zillertbaler Alpen. 
Gotha, 1872, pag. 55. 
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sie tritt anch an den Bergliangen aiif, woselbst sich allenthalben 
unter den Gebii gskammen kesselformige Nischen befinden, welche nach 
rtlckwarts imd nach den Seiten bin bogenfonnig durcb steile Wandnngen 
geschlossen sind, wabrend der flache Boden der Mulde nur nach vorne 
geoffnet ist und dort in der Regel ziemlicli unvennittelt in einen Steil- 
absatz iibergeht. Nirgends sind diese Gebangnischen, welche in den 
Ostalpen ebenso wie die hocbgelegenen Ausgangsmnlden der Thaler 
„Kare“ i) genannt Averden, schoner und regelmassiger-ausgebildet, als 
in den Griinden des Zillertbales, vornebmlich in der Floite, Stilluppe 
und Hundskehle; bier liegen die Kare an den Berggehangen dicht 
gedrangt, ihre oberen, meist nocb lirnerfullten Theile sind durcb kurze 
Kammwiderlagen von einander getrennt, ibre unteren, scbuttbedeckten 
Partien verscbmelzen bingegen zu einer Art von Terrasse, Avelcbe sicb 
dem ganzen Kamin entlang in einer geAAUssen Tiefe unter demselben 
binziebt, und Avelcbe mit einein plotzlicben Steilabsturz auf den Grund 
des Tbales abfallt. Ueber diese Karterrasse^) sturzen die Abfllisse 
der einzelnen Kare tbeils ibrer ganzen Hobe nacb als Wasserfalle berab, 
tbeils baben sie sich bereits mebr oder minder tiefe Scblucbten von oben 
her in dieselbe eingenagt. 2) Die Tbatigkeit des rinnenden Wassers ist 
iiberbaupt darauf bedacht, die Karform zu A'ernicbten, und stebt der- 
selben feindlich gegenuber; das Wasser beginnt seine Sagearbeit am 
Ausgang des Kars an dem Steilrand gegen die Tiefe des Tbalgrundes, 
und indem der Anfangspunkt dieser Wirkungsausserung mit dem relativen 
Ruckwartsschreiten der Erosion bei fortgesetzter Scblucbtvertiefung der 
Wasserrinne immer weiter in das Innere des Kars binein A^erlegt tvird, 
tritt an die Steile der charakteristiscben Muldengestalt des Karbodens 
jener Querscbnitt, welcber allentbalben der Tbalbildung durcb fliessen- 
des Wasser entspricbt. So gehen die Kare allmalig ibrer Zerstorung 
entgegen, und man hat in den Alpenthalern binreicbend Gelegenheit, 
alle Stadien, welche sie hierbei durcblaufen, zu verfolgen. Das Aus- 
gangsglied dieser Reihe, wenn es uns in unverletzter, typischer Aus- 
bildung entgegentritt, bildet das Kesselkar, welches nicbt nur durcb 
steile FelsAvande nach rlickwarts und nach den Seiten bin begrenzt 
wil’d, sondern Avelcbes aucb nach vorne zu durcb eine mebr oder minder 
bedeutende BodenscliAvelle aus anstebendem Gestein geschlossen ist. 
und deshalb auf seinem Grunde meist einen kleinen See beherbergt. 
In den meisten Fallen jedocb besitzt der Boden des Kars keine solcbe 
vollkommen schalenformige Gestalt, sondern bat eine constante, Avenn 

’) Die Schreibweise Kar ist ricbtiger als Kaar oder Kahr, Yergl. H. Wallmann, 
Das Kar. Zeitscbr. des Deutsclien Alpenvereins, I, 1870, pag. 305—309. 

'^) Icli gebrauclie liier den Ausdruck „K arterrasse“ mit guter Absiclit, indem 
durcb denselben angedeutet werden soil, dass solcbe Terrassen nicbt unter alien Um- 
standen einen alten Tbalboden repriisentiren miissen. 

In ausgezeicbneter Weise treten jene Karbildungen auf der in Bezug auf 
plastiscbe Wirkung uniibertrolfenen „Special-Karte der Centralen Zillertbaler Gebirgs- 
gruppe" in zwei Blattern (1 : 50.000) bervor, welcbe Amni Deutsclien und Oesterreicbiscben 
Alpenverein als Beilage zum XIII. Bd. seiner „Zeitscbrift“ (1882) berausgegeben wurde. 

^) Eines der scbonsten Kesselkare in den Ostalpen ist jenes, welcbes sicb siid- 
ostlicb von Reisseck (2959 Meter, Sp.-K.) in der Hochalpenspitzgruppe befindet. Seine 
Grosse ist zwar nicbt bedeutend, der Durcbmesser betragt nicbt ganz 2 Kilometer, aber 
es ist vollkommen regelmassig gestaltet, fast kreisfdrmig geschlossen, und besitzt drei 
gtufentbrmig uber einander gelegene Seen. 
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aiicli ausserst ^-eringe Neigunc,’ gegen den vorderen Ausgang. Ents])ringt 
dem Kar ein lialbwegs wasserreiclier Alidnss, dann entstelit am Ab- 
sturze desselben eiiie Schluclit, wekdie immer tiefer und weiter in das 
Kar zuriickgreift und in dem sanften Gebirg-sschooss eine steilwandige 
T h alfiirclie answascbt. 

Die treffende Bezeiclmimg „Kar“ ‘), welche der deutsclie Aelpler 
fiir die liocligelegenen mnldenfbrmigen Tbalenden und die trogf'brmigen 
Niscben an den Kammgebangen seiner Berge gebrancbt, deckt sicb voll- 
standig mit den sebottiscben „Coombs“, den skandinaviscben „Botner“, 
den pyrenaiscben „Onles“ und mit den „Cirqiies“ derfranzosisclienScbweiz, 
welcb’ letztere Benennuug vorzugsweise in die deutscbe wissenscbaft- 
licbe Terminologie Eingang gefunden hat. Aber es ist nicbt einzuseben, 
warmn man nacb einem fremden Ausdriick greifen soil, wenn man 
einen guten im eigenen Lande bat, und nocb dazu in einer so scbmieg- 
samen und spracblicben Form. Icli bin iiberzeugt, dass Memand, welcher 
in unseren Alpenlandern selbst ‘gearbeitet hat, es liber sicli bringen 
witrde, in den Ostalpen von einer „Cirke“ zu redeu, denn wenn man 
Tag fiir Tag mit dem viel bezeicbnenderen Ausdruck Kar in seinen 
maunigfacben Zusammensetzungen und Bescbreibungen als Firn-, Eis- 
oder 8chneekar, als Fels-, Stein-, Trlimmer-oder Scbuttkar, als Seekar 
und als Kesselkar in Beriibrung kommt, dann associirt sicb das Ver- 
standniss fiir diese Hoblform des Gebirges auf das Innigste mit dem 
so oft geborten Namen. Deshalb wolleu wir denn unseren Alpen ihre 
Kare belassen und zwar umsomebr, als dieser Ausdruck so consequent 
fiir diese eiuzige Cbarakterform gebrancbt wird, und durcbaus keine 
Verallgemeinerung seiner Bedeutung vertragt, wie eine solche bei der 
Benennuug „Cirke“ oder „Cirkus“ mitunter platzgreift. Stebt man z. B. 
auf der Berliner Hiltte im Zillertbaler Hocligebirge angesicbts der gross- 
artigen weiten Gletscberrunde des Zemmgrundes, welcbe sicb aus drei 
primaren und mehreren secundaren Gletscliern zusammensetzt, so wird 
man niemals von einem einzigen grossen Eiskar reden dtirfen, son- 
dern stets unter diesem Ausdrucke nur eine jede Gletscbermulde fiir 
sicb allein verstelien kbnnen; das Gegentbeil wiirde wider jeden Spracb- 
gebrauch verstossen; bingegen kann man sehr wobl auf die Gesammt- 
beit aller dieser Gletscberkare die Bezeicbnung „Cirke“ llbertragen und 
ganz allgemein von einem G1 e t s c b e r c i r k u s des Zemmgrundes 
sprecben. 2) 

q Der Name kommt nicht, wie die Gebriider S cblagintweit meinen, „vou 
kebren, verkebren, wecbseln der Gemsen an abnlicben Stellen“ (Untersncbnngen etc. 
pag. 41), sondern ist nralten Ursprimgs. In der Grundbedentung bezeicbnet Kar einen 
boblen, vertieften Raum, nnd man bort ancb bente nocb ofters „Milcbkar“ ftir Milcb- 
scbiissel, „Salzkar" fiir Salzgefass, „Brnnnkar“ fur Brimnentrog, ferner „Tennkar“, 
wornnter man ein kastenartiges Facb in der Tenne verstebt, welcbes auf drei Seiten 
gescblossen nnd anf der vierten Seite znm Einscbieben der Eeldfrucbte offen ist, 
n. s. w. (Wallmann, 1. c. pag. 307). 

q Das Kar entspricbt durcbaus dem norwegiscben Botn, was beim Cirkus 
oder der Cirke nicbt so ganz der Fall ist. Bei der letztereu muss man namlicb Gebange- 
cirken und Thalcirken nnterscbeiden; nur jene decken sicb mit dem Begriff des Kars 
nnd des Botn, diese bingegen sind clem norwegiscben „Saekkedal‘‘ analog und konnen 
in entsprechender Weise als „Tbalkessel“ oder „Thalwannen“ bezeicbnet werden. Kare, 
Botner und Gebangecirken sind kesselformige Mulden oder Niscben im Gebiinge, 
Saekkedale und Tbalcirken oder Tbalkessel sind kesselformige Erweiterungeu der 

Jabrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bobm.) 07 
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Oestlicli von den Hohen Tauern hdrt die Gletscherbedeekung fast 
mit einem Schlage anf; nur in der Umgebung des Hafnerecks mid am 
Dachsteingebirge finden sich nocb einige kleine Gletscber, und iin 
Uebrigen ist nur bin imd wieder noeb ein perennirendes Scbneefeld in 
der Gruppe des Hocbgolling und aiif dem Todten Gebirge bemerkbar. 
Dem Kar jedocb begegnen ivir aucb bier in ganz derselben Weise 
wie frilber, und zwar kdnnen wir dasselbe genau so weit verfolgen, als die 
alten Gletscbergebiete reicben. Wiirde einfacb erkannt .werden. dass in 
alien alten Gletscberbezirken Kare vorbanden sind, dann kdnnte man 
meinen, dass dieselben, da sie durcb ibre muldenfdrmige Gestalt die 
Ansammlung grosser Firn- und Eismassen zweifelsobne begiinstigen, in 
einer gewissen ursacblicben Beziebung zu der Gletscberentwicklung 
stiinden; aber wir erkennen mebr als dieses, denn es stellt sich beraus, 
dass die Kare den nicht vergletscbert gewesenen Gebieten feblen, 
dass sie auf die alten Gletscherdistricte beschrankt und somit ihrerseits 
durcb die Gletscber bedingt sind. Es ware aucb nicbt leicbt zu begreifen, 
wieso die Gletscber auf eine bestimmte Hoblform des Bodens angewiesen 
sein kbnnten; ein Gletscber ist ein klimatiscbes Pbanomen und kann 
als solcbes durcb die Bodenform in seiner Entwicklung wobl befordert 
Oder behindert, niemals aber durcb dieselbe an und fiir sicb veranlasst 
werden. Wir seben ja aucb, dass beute nicbt alle Kare von Gletscbern 
erfllllt sind, aber wir kbnnen kein Kar bemerken, welches ausserbalb 
des Bereicbs der eiszeitlichen Vergletscberung gelegen ware. Anderseits 
bingegen erscheint es ganz natiirlicb und selbstverstandlich, dass sicb 
ein Gletscber unter den erforderlicben klimatiscben Bedingungen aucb 
dann bilden kbnne, wenn er an seinem Ursprungsorte nicbt gerade ein 
Kar, sondern einen rinnenfdrmig gestalteten Thalschluss vorfindet. 

Dass das Kar ebenso wie die Cirques, die Oules, Coombs und 
Botner eine reine Erosionsform ist, dariiber kann wobl beutzutage kein 
Zweifel mebr obwalten; in dem Gebirgsbau ist diese Muldengestalt 
der Thalenden nicbt vorgezeicbnet, und wollte man sie anders aD durcb 
Erosion erklaren, dann milsste man zu Einstilrzen seine Zuflucbt nebmen, 
mit denen man sich indessen in dieser Ausdehnung und Allgemeinbeit 
schwerlicb befreunden diirfte. Das Kar ist aber keine Erosionsform des 
fliessenden Wassers, dessen Thatigkeit, wie wir geseben baben , viel- 
mebr darauf abzielt, die Kare zu vernichten, sie ihrer eigentbumlicben 
Bodengestaltung zu berauben; das fliessende Wasser erzeugt Rinnen, 
aber keine M u 1 d e n. Es erilbrigt also nur die Erosion durcb die Gletscber 
selbst, welcbe die Kare einst erfilllten, und zum Tbeil aucb beute nocb 
in ibnen lagern. Diese Erosion ist ilbrigens nicht so zu versteben, als 
ob der gauze Hoblraum, welcber uns beute als Kar entgegentritt, 
derselben seine Entstebung verdanke, es ist lediglicb die cbarakteristiscbe 
Erweiterung und x4usbildung desselben zur Kargestalt, welcbe als 
ein Werk der Glacial-Erosion betrachtet werden muss. Der Umstand, dass 

Thalsohle am Ursprung des Tlials. Die ersteren konnen aiicli den Urspnmg der 
Thaler bilden, gelioren aber, wie gesagt, immer dem Gehange — in diesem Falle dem 
Hintergehange des Thales — an und liegen iiber der Thalsohle, dnrch eine Steilstufe 
von derselben getrennt; ein Kar, welches zngleich die Thalsohle bildet, gibt es nicht, 
dies wiirde dem ganzen Wesen desselben wideisprechen. Hingegeu gibt es Kare, welche 
mehrere Abstufungen, mehrere „Karbbden^ liber einander besitzeu. 
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dies letztere iiiclit oft geiiiig' mit deni iidtliigen Xaclidriick lietout wird, 
mag eiiie Hauptursaclie davon seiii, dass die Anhaiiger der Glaeialerosioii 
so vielfacli der „Uebertreibung“ bescbuldigt, und dass ibre Aeusserungen 
desbalb nicbt immer init ruliigein Ernst beaebtet und gewurdigt werden. 
Wenn man scldeclitweg sagt, die Botner und Cirken sind Producte der 
Glaeialerosioii, dann kann ein Anderer, der niclit Aveiss, dass man hierbei 
stets nur die For m^ nielit aber den ganzen vertieften Kaum als solclien 
im Auge babe, die Sadie anders a erstelien und sicli ebenso schleclitAveg 
liber diese Behauptung als eine offenbare Uebertreibung hiiiAA-egsetzen. 
Die Ansiclit jedocli, dass bereits A^orlier bestandene Rinnen, Fureben, 
Graben, Tobel, Tricbter u. s. aa". durcb das Eis zu Karen, Cirken und 
Botner ei’Aveitert und ausgescbleift AAUirden, dilrfte umso AA^eniger kurzAA^eg 
AW der Hand’zu AA eiseu sein, als sie allein die geograpbiscbe Verbreitung 
dieser Erosioiisform, ibre Bescbrankuug auf die alten Gletscbergebiete, 
A^ollstandig erklart. 

Da bisber die Ideutitat der Kare mit den Coombs imd Botner 
nocb niemals, imd iiberbaupt das Vorkommen A"on diesen letzteren ana- 
logeu Bilduugen in den Ostalpen nocb nicbt genugsam beiTorgeboben 
AYurde, so sei bier nocbmals bemerkt, dass solclie Bildungen eben in 
unseren Karen vorliegen , und sei aa eiters zum Vergleicb auf die treff- 
licben Scbilderungen der Coombs und Botner Amn R a m s a v^) und A’on 
H e 11 a n d -) verAAuesen. Liest man dann aucb die Bescbreibung iiacb, 
AA^elcbe GilmbeD) aw den Karen des Baveriscben x41pengebirges, oder 
jene, Avelcbe die Gebriider S c b 1 a g i n t ay e i t von den Muldenformen 
der Tiroler Hocbalpen gegeben baben, dann Avird man inne, class bier allent- 
balben ein und dasselbe orograpbiscbe Gebilde gemeint ist, Avelcbes in 
den Yerscbiedenen Gebirgslandern iinter versebiedenen Nainen Avieder- 
kebrt. Ueberall sind es mebr oder minder kesselformige ErAA^eiterungen 
der obersten Tbalenden und der Fureben in den Kammgebangen, deren 
relativ flacber und ebener Boden rings von sebroffen Steilwanden um- 
scblossen und nur nacb einer Seite bin gebflfnet ist; mitunter ist diese 
Oeffnung Aveit und erstreckt sicb iiber die ganze Breite des Kars, mit¬ 
unter aber ist sie enge und es entstebt ein fast Amllstandig begrenzter 
Kessel, das*Kesselkar, an dessen Ausgang sicb oft nocb eine unbe- 
deutende BodenscbAA'elle befindet, Avelcbe dann in der Regel einen See 
in seinem Inneren veranlasst. Ausserdem treten in den Karen bautig 

The Physical Geology and Geography of Great Britain. London, ed. 

1874, pag. 285, ff. 
Om Botner og Saekkedale samt deres Betydning for Theorier om Dalenes 

Dannelse. Geologiska Forenings i Stockholm Forhandlingar. II, 1875, Nr. 9, pag. 286. 
— On the Ice-Fjords of North-Greenland, and on the formation of Fjords, Lakes and 
Cirques in Norway and Greenland. Quart. Journ. of the Geological Society of London. 

XXXIII. 1877, pag. 161, ff. 
Geognostische Beschreibuug des Bayerischen Alpengebirges und seines Vor- 

landes. Gotha, 1861, pag. 31. 
Untersuchungen iiber die Physikalische Geographie der Alpen. Leipzig, 1850, 

pag. 199, ff. — Hier werden iibrigens bereits die Kare mit den „Cirques“ identificirt 
(pag. 41 und 200). 

b Nochmals aber muss darauf hingewiesen werden, dass die muldenfbrmigen 
Erweiterungen der eigentlichen Thalenden nur dann als Kare zu bezeichnen sind, 
wenn sie iiber der Thai so hie, im Hintergehange des Thales gelegen sind. Das Kar 
ist stets durch eine mehr oder minder steile und hohe Stufe von dem Thalboden 
getrennt. 

67* 
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aitch Seen anf, welclie dnrcli Scliiittansammliingen aller Art, (lurch 
Bergsthrze, Steinlawinen, Schutthalden, alte Stirnmoraiien n. dgl. abge- 
damint wurden. In den Hoclialpen sind die meisten Kare heute noch 
YOU Firn imd Eis erfhllt nnd erscheinen als die Wurzelstatten der 
gTossen Gletsclier; in anderen Gehirgstheilen sind sie entweder ganzlich 
init Triiinmerwerk nnd Schntt hedeckt nnd gehoren diesfalls zn den 
odesten nnd nnwirthliclisten Regionen des Gebirges, oder aber die 
Sclinttanhanfnng ist anf die libber gelegenen, randlieben Partien des 
Kars bescbrankt, nnd claim ist der eigentlicbe Boden der Mnlde in 
Folge grbsserer Ansaininlnng von Fencbtigkeit oft niit friscbein, saftigen 
Griiii Uberzogen nnd bietet die allerbesten Alpenweiden. i) 

Als die drei grbssten nnd scbbnsten Kare, welclie inir ini Gebiete 
der Ostalpen bekannt wnrden, inbclite icli bezeicbnen: 

in der nbrdliclien Kalkzone: das Rosslocb (circa 
1800 Meter) ini obersten Isartbal, westlicb von der Grnbenkarspitze 
(2664 Meter Sp.-K.) niit eineiii Dnrcbinesser von 3-7 Kilometer; 

in der Centra 1 ke11e, abgeseben von nocb weit grbsseren 
firn- nnd e i s e r f it 111 e n Karen: das B o cl e n k a r (circa 2100 Meter) ini 
Zillertbal, nbrdlicli vom Grnnclscbartner (3061 ]\[eter Sp.-K.) niit eineiii 
Dnrcbinesser von 3*8 Kilometer; 

in der s 11 cl 1 icben Ka 1 kzone: den weiten Alpenkessel von 
Klein-Fanis (circa 2300 Meter) in den Ampezzaner Doloniiten, bst- 
licb vom Hl.-Krenzkofel (2905 Meter Sp.-K.) niit eineni Dnrcbinesser 
von vollen 5 Kilonietern. 

DasEnnsgebiet, beiite so arm aiiGletscbern. ist nicbtsclestoweniger 
nocb llberreicb an Karen; ibrer besonclers typiscben nnd regeliniissigen 
Ansbildnng wegen seieii erwabnt: ini Flacbanertbal das Rancbeneck- 
nncl das Ennskar, im Zancbtbal das Yorclere Yogelkar^ ini Obertbal 
das Wettern- nnd das Dnisilzkar, im Untertbal das Ranbenberg- nnd 
das Sonntagskar, in der Kleinen Sulk das Stellkar nnd das Filrstenkar 
nnd in der Grossen Sblk das Abornkar; ferner das Snlzkar im Gesitiise. 
nnd das Bnckelkar, sowie der ,,Seeboclen“ an der Xordseite der Haller 
Maiiern bei Admoiit. 

Die meisten Kare tragen bente nocb nnverkennbare Spnren von 
Gletscberwirkiingen , sie stellen, wie Penck bezliglicb der Pyrenaen- 
cirkeii sicb treffend ansdrllckt 2), i ^ c b a r a k t e r i s t i s c b e r w e i- 

6 Wie ein soust doch so bewauderter Alpenkenner wie Ldwl (Ueber Thal- 
bildung. Prag 1884, pag. 126) beliaupteii kouute, eiu Kar gleicbe eiuem „Tricbter“, 
besitze „nie eiue flacbe Soble“, berge „uie uud uirgeuds eiueu See“, ist mir absolut 
uuverstaudlicli, imd kaiin uur auf eiuem Missverstandnisse beziiglicli der eng umgrenzteu 
Auwendung dieser Bezeicbuuug berubeu. Lowl bat dock auf seineu Bergfalirteu (Aus 
dem Zillertbaler Hocbgebirge, G-era, 1878) biureicbend Gelegeubeit geliabt, mit Kareu 
bekauut zu werden, uud sicb vou dem Gegeutbeil dieser seiuer Bebauptuug zu iiber- 
zeugeu. Ein „Tricbter“, welcber aus dem oberen Ende eiuer „Klamm“ emporsteigt, 
wird von dem Aelpler nie nnd uirgeuds als „Kar“ bezeicbuet, Auf Gruud eigeuer 
Auscbauuug muss icb wiederbolt betoueu, dass „Botuer“ uud „Kare“ vollkommeu 
ideutiscbe Begriffe sind; beide Hoblformeu siud auf ursprirnglicbe „Tricbter“ zuriick- 
zufiibreu, in der Art, dass sie durcb muldeuformige glaciale Ausscbleifung derselbeu 
eutstaudeu. Es gibt desbalb typiscbe uud aucb weuiger typiscbe Botuer uud Kare, 
aber beide sind stets muldeuformige Gebiluguiscbeu mit flacber 8oble, uud keiiie 
T r i c b t e r. 

“) Die Eiszeit iu deu Pyreuaeu, pag. 54. 



[101] Die alten Gletscher der Enus und Steyr. 529 

t e r t e n W ii r z e 1 p n ii k t e von E i s s t r (3 in e n“ dar. Dieser Aiiss])rucii 
wil’d dadiii’cli gereclitfertigl, dass die Geliangecirken der Pyrenaen nie- 
nials in einer tiefcren Hdlienlage des Gebirges anftreten, als jene in 
welclier sicli die eiszeitliclie Sclineelinie befand 5 letztere wiirde dort- 
selbst zii 1700 Meter ermittelt, iinter dieses Niveau reiclit keine einzige 
Cirke lierab. Eine abnliclie Bescbrankung, niclit nur in liorizontaler 
Richtung auf das alte Gletsclierbereich, sondern aiicli in vertikaler Be- 
zieliung auf eine bestiinmte Hblienlage, inaclit sicli aucb binsicbtlicb der 
Rare im Gebiete der Enns und Steyr beinerkbar. Iin Unterennstlial 
ebenso Avie im unteren Steyrtbal und in den gesannnten niederdster- 
reicbiscben Vorgebirgen gibt es keine Rare, und den tiefsten Bildungen 
dieser Art begegnen Avir in einer Hdlie von 1400—1500 Metern. Thaler, 
Avelclie unterlialb dieser Hdbenstufe ibren Anfang nelimen, besitzen ein 
ganz anders gestaltetes Sammelgebiet ibrer GeAvasser; entAAeder laufen 
sie in einfacbe Graben oder Wasserrisse ans, oder es entstebt durcb 
die Vereinigung mebrerer derselben ein Tricbter. Ein Tricbter ist aber 
nicbt dasselbe AAue ein Ressel oder eine Mulde, er bat mit diesen beiden 
nur das eine gemein, dass die Abdacbung seiner UmAA^andung von 
alien Seiten ber radienfdrmig gegen einen Mittelpunkt oder aucb nur 
gegen eine Mittellinie zu erfolgt, aber es feblt die trogartige Unter- 
brecbung des Gefalls, AA^elcbe die Rare cbarakterisirt. Dieselbe Hobe 
von 1400—1500 Meter ei’Aveist sicb in unserem Gebiete aber aucb als 
die tiefste Ausgangsbobe alter Gletscber; die Rare der Haller Mauern 
(Pybrgassgruppe), von denen Gletscber nacbweislicb ausgingen, liegen 
in einer Hdbe A'on 1500—1600 Meter, ebenso zwiscben 1400 —1600 Meter 
jene des isolirten Sengsengebirges, Avelcbes aucb eigene Gletscber er- 
zeugte; locale Gletscber entsprangen ferner dem Sulzkar in der Gruppe 
des Hocbtbors, dessen Boden 1400 Meter bocb gelegen ist, dem ScbAvabel- 
tbal in der HocbscliAvabgruppe, dessen Sammelgebiet in der gleicben 
Hobe sicb betindet u. s. av. ; an Bergztigen bingegen, deren Ramine 
unter 1600 Meter, und deren Tbaltricbter unter 1400—1500 Meter ge¬ 
legen sind, gibt sicb nicbt die geringste Spur einer einstmaligen Ver- 
gletscberung zu erkennen. Wenn nun die tiefstgelegenen Rare in einer 
Hobe von 1400—1500 Meter anftreten und sicb gleicbzeitig als die 
tiefstgelegenen Hoblformen des Gebirges zu erkennen geben, aus denen 
iiberbaupt Gletscber ibren Ursprung nabmen, so gebt bieraus auf das 
deutlicbste bervor, dass die Rare nicbt nur auf das alte Gletscbergebiet 
im Allgemeinen, sondern innerbalb desselben ausserdem auf das Nabr- 
gebiet der Gletscber, auf die Firnregion bescbrankt sind und sicb 
somit tbatsacblicb als die Wurzelpunkte der Eisstrdme ei’Aveisen; 
und weiters, dass die Nabrstatten der eiszeitlicben Gletscber nicbt liber 
jene Hobengrenze berabreicbten, und dass folglicb diese letztere unter 
Einem aucb die ungefabre Lage der Firnliuie A^ergegeiiAA^artigt. Im 
Gebiete der Enns und Steyr betrug demnacb die Hobe der glacialen 
Firnlinie 1400—1500 Meter. 

Rare, Cirken, Botner, und Avie man sie sonst noch nennen mag, 
sind also das „orograpbiscbe Leitfossil“ der alten Gletscber 1), und 
ibre Verfolgung gibt uns ein Mittel an die Hand, die Hobe der 

b Penck, GeograpMsclie AVirkungeu der Eiszeit. Verhandlg. d. IV. Deutsclien. 
Geographentages zu Miincheu, 1884, pag. 79. 
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glacialen Finilinie mit eiiiiger Genaiiigkeit zn bestimmen. Friilier hatte 
man die Losiing dieser Aufgabe meist diirch Rechnimg angestrebt und 
trotz der vielfacb iinsicberen Gnmdlagen, auf denen dieselbe basirte, 
zufallig doch verbaltnissmassig annelimbare Resultate erlialten. Der erste 
derartige Versuch fiir die Ostalpen wurde, so viel mir bekannt. 
von V. Soiiklar^) gemacbt, welcber die glaciale Scbneelinie zii 
3600 Fuss 2) bereclinete; spater wiederliolte derselbe verdiente Alpen- 
forsclier die Berecbnung in modificirter und ausflibrliclierer Weise 2) imd 
erliielt fiir die Kobe jener Linie 4000 Pariser Fuss = 1300 Meter. 
Durch Specnlationen, welcbe an die Ausdebnung des alien Etscligletscbers 
geknii])ft warden, fand H. Hbfer^) die glaciale Scbneelinie Tirols in 
4026 Pariser Fuss — 1310 Meter Kobe, und auf Grund seiner Unter- 
sucbungen im Gebiete des alien Inngletscbers scbatzte P e n c k die 
Kobe der Finilinie in den Nordtiroler Alpen auf 1350 Meter. Einen 
genauen Weg zur Bestimmung der alien Scbneelinie gezeigt zu liaben, 
ist Simony’s scbbnes Verdienst®); das ebenso einfacbe wie sinnreicbe 
Mittel bestebt darin, jene niedersten Bergbbben ausiindig zu macben, 
von denen wabrend der Eiszeit nocb kleine Gletscber ausstrablten, und 
durcb mdglicbst viele Beobacbtungen dieser Art die Scbneelinie zwiscben 
zwei Grenzwertbe einzuengen, deren einer eben durcb die Kobe jener 
Bergbbben und deren anderer durcb die Hblienlage der betreffendeu 
Gletscberenden gegeben ist. Zwiscben diesen beiden Grenzen musste 
sicb die Firnlinie notbwendigerweise befunden baben, wobei nocb zu 
beacbten ist, dass bei kleinen Gletscbern das Ende derselben nur weuig 
weit unter die Firnlinie binabdringt. Aus Beobacbtungen dieser Art zog 
nun S i m 011 y die Folgerung, dass im Salzkammergute die Scbneegrenze 
wabrend der Eiszeit nicbt liber 1000 Meter bocb gelegen sei, ein Betrag, 
welcber entscbieden viel zu nieder gegriffen erscbeint. Es ist jedocb zu 
bedenken, dass diese Angabe aus einer Zeit berriibrt, zu welcber man 
nocb keine genaue Kenntniss von der Existenz eines alten Traungletscbers 
batte, sondern nur von weit ausgedebnten Einzelgletscbern spracb, welcbe 
alle boberen Kalkstbcke des Salzkammergutes bis an ibren Fuss iiber- 
zogen; die Annabme aber, class aucb die Thaler gauz mit Eis erfitllt 
wareu, und dass ein einbeitlicber HauptgTetscber das gauze 
Gebiet durcbzog, erscbien damals nocb etwas gewagt; und so diirften 
vermutblich Ablagerungen, welcbe von clem grossen Traun- und clem 
nocb weit macbtigeren Salzacbgletscber binterlassen wurclen, fiir die 
Ueberreste von localen Gletscbern gebalten worclen sein , welcbe in so 
tiefer Region gar nicbt bestanden. Der Vorgang, welcber bier ein- 
gescblagen wurde, ist jedocb im Principe ein ganz vortrefflicber, und 

0 Vou den Gletscliern der Diluvialzeit. Mittlilg. d. k. k, geograpliisclieu Gesell- 
scliaft iu Wien. VI, 1862, pag. 5. 

Es ist nickt reckt ersiclitlicli, ob liier Pariser oder Wiener Fuss gemeint siud, 
da beide Maasse vielfacb abwecbselnd gebraucbt und nur bin und wieder naber be- 
zeicbnet werden. 

0 Die Gebirgsgruppe der Hoben Tauern, Wien, 1866, pag. 403. 
Gletscber- und Eiszeit-Studien. Sitzgs.-Ber, d. k. Akademie der Wissenscbaften 

in Wien. LXXIX, 1879, I. Abtlilg., pag. 357. 
Die Yergletscberung der Deutscben Alpen, pag. 186. 
Gletscber- und Flussscbutt etc., 1. c., pag. 273. 
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er wiirde seither anch voii PartsclP) bei der Bestimmiing- der eis- 
zeitlicben Schneegrenze in der Tatra iind den Dentscben Mittelgebirgen 
mit Erfolg’ zur An^Yendung gebraclit. 

Fiir grosse Gebirge sebeint mir indessen in der Praxis die Be- 
stimmiing der alten 8clmeelinie diircb die Hbiienlage der Kare noeb 
vortheilhafter zu sein, wenngleicb von ilir theoretiseh tiir eine jede ein- 
zelne Stelle kein so genaues Resnltat zu erwarten ist, wie von der 
vorigen Metbode. Hier aber macbt sieb eben, wie man aus dem oben 
angefiibrten Beispiel siebt. der Zwiespalt zwiscben Tbeorie und Praxis 
sebr zum Nacbtbeil der ersteren bemerkbar. 8cbon in einem der friiberen 
Capitel wurde darauf bingewiesen. wie scbwer — ja fast unmbglieli 
— in mancben Fallen die Unterscbeidung zwiscben Moranen des Haupt- 
gletscbers und soleben der localen Xebengletscber ist, aber gerade diese 
Unterscbeidung, oder besser, die ricbtige Agnoscirung der Moranen von 
localen Gletscbern, ist die Grundlage jener einen Art, die Kobe der 
alten Firnlinie zu ermitteln. Dieser Weg wird also nur dann sicber 
zum Ziele fiibren, wenn eine solcbe Verwecbslung von vorneberein aus- 
gescblossen erscbeiut, wie dies bei kleiiien, niederen Gebirgen, welcbe 
uberbaupt nicbt weit liber die einstige Scbneelinie emporragten, der 
Fall ist; solcbe Gebirge, wie z. B. aucb die Deutscben Mittelgebirge, 
besassen namlicb keine ahnlicben ,,Hauptgletscber“ wie etwa die Alpen, 
sondern beberbergden lauter einzelne, wold individualisirte Eisstrbme. 
bezligiicb deren zugebbriger Ausgangs- und Endpunkte nicbt leicbt eine 
Verwecbslung erfolgen konnte. Eine andere 8cbwierigkeit ist jedocb in 
grossen wie in kleinen Gebirgen dieselbe. "Will man namlicb die Firn¬ 
linie zwiscbenmnoglicbst enge Grenzen einscbliessen, dann muss man 
Beobacbtungen an den kleinsten und kllrzesten Gletscbern der Eiszeit 
biezu verwenden: diese kleinsten Gletscber waren aber aucb von dem 
kllrzesten Bestand, da sie auf den Hbbenpuiikt der Eiszeit bescbriinkt 
waren: sie werden deshalb verbaltnissmassig weit geringere 8puren 
ibrer Anwesenbeit zurllck gelassen baben, als die grosseren Gletscber. 
deren Dauer eine langere war, und es werden sicb somit oft bedeutende 
Lllcken in der Beobacbtung ergeben. 

Diese beiden 8cbwierigkeiten werden bei der Bestimmung der 
alten Scbneegrenze durcb die Verbreitung der Rare, Botner u. s, w. 
umgangen. Die Unterscbeidung zwiscben Haupt- und Nebengletscbern ist 
bier gegenstandslos, denn ein Kar ist eo ipso immer der A u s g a n g s- 
punkt, die Wurzelstatte eines Gletscbers. Ferner ist man biebei 
nicbt gerade auf die kleinsten Gletscber angewiesen, sondern aucb von 
der Grosse der Gletscber unabbangis’. Endlicb bat sicb die Karform 
viel besser und allgemeiner erbalten, als die llbrigen Anzeicben des 
Bestandes der alten Gletscber, so dass bier liber eine grosse Flllle von 
Daten bebufs Gewinnung eines mittleren Wertbes verftigt werden kann. 
Die einzelnen Daten an und fllr sicb werden zwar, wie gesagt. local 
keine ganz genauen Werthe reprasentiren, weil der Grund der Firn- 
mulden der Gletscher nicbt genau in der Kobe der Firnlinie sicb be- 
findet, sondern zumeist etwas tiefer gelegen ist als diese. Die so ge- 
wonnenen Einzelangaben werden also local nicbt jene Genauigkeit 

b Die Gletscher der Vorzeit in den Karpathen und den Mittelgehirgen 
Deutschlands, Breslau, 1882. 
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besitzen. welcbe den auf dem anderen Wege gewonnenen Bestimmiingen 
von der Theorie zwar gewahrt, welche aber in der Praxis, zumindest 
in grbsseren Gebirgen, scbwerlich erreicbt wird; dafiir aber wird der 
allgemeine mittlere Werth fiir ein gauzes grosses Gebirge ein urn so 
verlassliclierer sein, als er sich nicht anf zwei oder drei Beobaclitungen 
stiitzt, welcbe an der anssersten Kandregion der Vereisnng gewonnen 
warden, sondern auf Erscbeinungen gegriindet ist, welcbe sicb in con- 
stanter and anzweideatiger Weise aaf das gauze Gebirge vertbeilen. 

Der Nacbweis des Zasammenbanges einer bestimmten Hoblform 
des Gebirges mit der Hbbenlage der Scbneegrenze ist zaerst far die 
nordiscben Botner von Holland erbracbt worden; P a r t s c b bat ber- 
nacb aacb fiir die Kesselbildangen der Karpatben and der Deatscben 
Mittelgebirge dieses Abbangigkeitsverbaltniss bestatigt, and desgleicben 
Penck bezaglicb der Cirken in den Pyrenaen. Nan seben wir aacb die 
alpinen Rare in diese Grappe von Cbarakterformen sicb einreiben. 

Die Enden der Tbaler geben mitanter aacb obne Stafenbildang 
ganz anmerklicb in flacbe Malden tiber, in welcbem Falle man es nicbt 
mit Karen, sondern mit T b a 1 k e s s e 1 n oder T b a 1 w a n n e n za than 
bat, welcbe Formen demjenigen entsprecben, was Penck i) zam Unter- 
scbiede von den Gebangecirken als Tbalcirken bezeicbnet. Diese Tbal- 
kessel sind an die Tbalsoble gebanden, wabrend die Rare mit dieser 
letzteren nicbts gemein baben. Es sind dies liberbaapt keine so gat 
cbarakterisirten Formen wie die Rare, and man bat desbalb fiir die- 
selben aacb keine ganz bestimmte, anzweideatige Bezeicbnang. Als 
Tbalcirken oder Thalkessel kbnnen ja, woraaf bereits bingewiesen 
warde, aacb zasammengesetzte Tbalscblusse angesprocben werden, welcbe 
aas einer ganzen Rande von Karen gebildet werden; so z. B. die Tbal¬ 
cirken von Scbwarzenstein and Schlegeisen im Zillertbal, oder der 
schbne Felsencirkas des Rotbgildentbals am Hafnereck im Langaa mit 
zwei stafenfbrmig iibereinander gelegenen Seen. 

Scbon Wallmanil 2) bat den aasserordentlicben Reicbtbam an 
kleinen Hocbseen in den Tbalern der Niederen Taaern bervorgeboben. 
In der That findet sicb bier kaum ein Thai, tvelcbes nicbt irgend welcbe 
Seen beberbergte, and allein in jenen, welche dem Ennsgebiete ange- 
boren, zalilte icb deren einige 130. Es ist dies iibrigens keine beson- 
dere Bevorzagung gerade der Steierischen Alpen, sondern dieselbe Seeii- 
scbaarang kebrt in alien Gebirgen wieder, welcbe sicb als einstmals 
vergletscbert erweisen. Erst in neaerer Zeit bat man jedocb diesen 
kleinen Bergseen die ibnen gebabrende Aafmerksamkeit za scbenken 
begonnen, wabrend man sich friiber vorzagsweise dem Stadiam der 
grossen Seen zawandte. Jene kleinen Hocbseen sind nan aber darcb- 
aas nicbt gleicbmassig tiber das ganze Gebirge verbreitet, sondern sie 
beginnen erst von einer bestimmten Hobenstafe an aafzatreten, welcbe 
icb im Ennsgebiete za 1500 Meter ermittelte. Von dieser Hblie an treten 
bis za 2400 Meter sehr baafig derlei Seen aaf, von denen die weitaas 
ilberwiegende Mebrzabl, namlicb 103 von jenen 130 Seen, zwiscben 
1700 and 2200 Meter gelegen ist; von diesen letzteren wiederam 

0 Die Eiszeit in den Pyrenaen, pag. 54. 
0 Die Seen in den Alpen. Jahrb. d. Oesterreicliisclien Alpenvereins. IV, 1868, 

pag. 26. 
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entfallen 80 auf die Holienstufe 1700—2000 Meter, welclie deiimacli 
bei eiiiem allgemeiiien Ueberljlick als der seeiireiebste Giirtel des Gebirges 

1 * j 

erscbeiut 
Diese Seen, welclie sicli zuineist als eclite Felsbecken er- 

weiseii, steigen dalier ebenso, wie dies P e n c k i) aus den Pyrenaen 
vernieldet, nur selten bis anf den Boden der Stannntlialer lierab, son- 
dern sind in der Kegel auf die Geliange der Berge besclirankt, woselbst 
sie oft in einer Reibe stnfenfdrinig iiber einander liegen. Past jede 
solcbe Seenreibe tindet in einein Kare ibren Abscbluss. Beispiele der- 
artiger Seenreihen ans den Tauerntbalern des Ennsgebietes sind: 

T a 11 r a c li t b a 1. 

Grtinwald-See 1935 Meter (Sp.-K.) 
Einige kleine Seen bis zu 2030 Meter 
Seekar. 

0 b e r t h a 1. 

Landaiier-See 1680 Meter 
Unterer Gigler-See 1913 Meter 
Oberer Gigler-See 
Giglerkar 

Duisilz-See 1630 Meter 
Einige kleine Seen circa 1800 Meter 
Einige kleine Seen circa 2100 Meter 
Kar u. d. Rotben Mandl. 

U n t e r t b a 1. 

Klaffer-See circa 2000 Meter 
Unterer Raubenberg-See 227 5 Meter 

(Sp.-K.) 
Oberer Ranbenberg-See circa 2300 

Meter 
Kar u. d. Greifenberg. 

Uut. Sonntagskar-See 1928 Meter 
Oberer Sonntagskar-See 2036 Meter 

(Sp.-K.) 
Sonntagskar 

Se e wigtbal. 

Hlitten-See 1502 Meter (Sp.-K.) 

Pfanu-See circa 1900 Meter 
Filz-See circa 2100 Meter 
Gritber-See circa 2200 Meter 
Kar u. d. Hocbstein. 

Ober-See circa 1680 Meter 
Kar u. d. Hoben Wildstelle. 

G r 0 s s e Solk. 

Unterer Klafter-See ca. Holien-See circa 1500 UntererKalteubacli-See 
1700 Meter Meter 1761 Meter (Sp.-K.) 

Oberer Klafter-See ca. Scliwarzen-See ca. 2000 Oberer Kaltenbacli-See 
1800 Meter Meter circa 1900 Meter 

Aborn-See 2050 Meter Grlln-See ca. 2050Meter Kaltenbacbkar. 
(Sp.-K.) Scbbnkar 

Weissen See 2250 Meter 
Kar u. d. Hocbknall 

9 1. c,, pag. 56. 

Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 08 
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►Sunk. 

Kleiner Bosenstein-See circa 1680 Meter 
Grosser Bosenstein-See 1748 Meter (Sp.-K.) 
Grtine Lacke 
Kar u. d. Grossen Bosenstein. 

Wenn auch manclie dieser Seen ikre Existenz einer Abdammung 
durcli Scliuttkegel, Bergstiirze u. dgl. verdanken, so geben sicb dock 
die meisten dersellben als Felsbecken zu erkennen; da nun aber bei 
diesen kleinen Seen, welclie zabllos iiber die Erosions-Oberflacbe des 
Gebirges zerstreut sind, eine Abdainmung durcb Scliicbtenfaltungen und 
abnliclie gebirgsbildende Vorgange ausgescblossen isb itud man im Ur- 
gebirge nicbt so rascli mit Einstiirzen bei der Hand ist, wie im Kalk, 
so konnen diese Seen nur in die Kategorie der Erosionsseen gestellt 
werden. Erosion durcb fliessendes Wasser kann aber keine Seebecken 
scbatFen und ist desbalb ebenfalls zu streicben. Ausserdem ist nocb zu 
beacbten, dass diese Seebecken zonenfbrmig in dem Gebirge ange- 
ordnet, also auf eine bestimmte Hobenlage bescbrankt sind. Es muss 
demnacb aucb das Erosionsmittel in seiner Entfaltung in einem gewissen 
Abbangigkeitsverbaltniss zu den Hbbenregionen gestanden baben, welcbe 
Bedingung einzig und allein von den Gletscbern erfullt wird. 

Die Vergletscberung eines Gebirges ist ibrer Ausdebnung nacb 
begrenzt und innerbalb derselben unterscbiedlicben Scbwankungen 
unterworfen. Sind die Erosionsseen Producte der Glacial-Erosion, dann 
ware zu erwarten, dass dieselben iiber das gauze Gebiet der einstigen 
Vergletscberung verbreitet seien. Aber die Seen sind Gebilde epbemerer 
Natur, fortwabrend wird an ibrer Ausfiillung gearbeitetet, und im Laufe 
der Zeit geben sie ibrer vblligen Zuscbiittung entgegen und erloscben. 
Die seenreicben Eegionen der Niederen Tauern vergegenwartigen uns 
also Bezirke, in denen jener Process der Ausebnung, welcber sofort mit 
dem Gletscberriickzuge begann, unter sonst gleicben Umstanden von 
kiirzerer Dauer war, als' in den weiter abwarts gelegenen Districten, 
mit anderen Worten Gebiete, aus denen sicb die Gletscber erst in 
spaterer Zeit zuriickzogen, und welcbe uns soniit ein letztes, post- 
glaciales Stadium der Vergletscberung bezeicbnen. Ein solcbes Stadium 
ist bereits in Scbottland von G e i k i e und in den Pyrenaen von 
P e n c k^) nacbgewiesen worden; in den letzteren reicbten die Gletscber 
wabrend desselben im Mittel bis auf 1550—1700 Meter Hblie lierab. 
Mit diesem Ergebuisse stimmt das von uns flir die Mederen Tauern 
gewonnene vollstandig iiberein, denn aucb bier treten die tiefsten Berg- 
seen in der Hblie von 1500 Meter auf und werden erst von 1700 iMeter 
an zablreicb; jene Hblienstufe von 1500—1700 Meter gibt sicb dem¬ 
nacb als die Endzone der Vergletscberung wabrend eines letzten post- 
glacialen Stadiums derselben zu erkennen. 

Die Bezeicbnung „letztes postglaciales Stadium der Vergletscber- 
ung“ ist jedocb mit einer gewissen Vorsicbt zu versteben. Es scbeint 

Changes of Climate in Post-Glacial Times. Scottish Naturalist, .Tan. 1880. (Citat 
von Penck.) — Prehistoric Europe, London 1881, pag, .386 n. 407. 

b Die Eiszeit in den Pjn’enaen, pag. 59. 
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mir namlich keineswegs wahrsclicinlicli, (lass der Riickzug- der gressen 
Vereisung stetig erfolgte, and nur einnial kurz vor seineiii Ab.sclilus.s 
einen laiigeren Halt maclite; dass derselbe etai)penformig begann, 
lasst sicli allentliallten aus dera Auftreten liintereinander gelegeiier End- 
moraneiiwalle aiif deni alpiueii Vorlande erscldiessen^), und es ist des- 
halb zu erwarten, dass der Riickzug aucli in seiiiem weiteren Verlauf 
bin und wieder durcli kiirzere und langere Pausen unterbroclien wurde. 
Im Gebirge halt es allerdings scliwer, fiir derartige Unterbrechungen 
Belege beizubringen, denn die Endmoranen liaben sicli in den grossen 
Alpenthalern nielit erlialten. Die Auffindung mehrerer iiber einander be- 
findlichen Zonen von Hocbseen innerlialb eines enger begrenzten Gebietes 
ist jedocli aucli niclit zu gewartigen, da die langer vom Eise verlassenen 
und Refer gelegenen Seen, in Folge der langeren Dauer der Accumulation 
und der starkeren Intensitat derselben in tieferer Region, jedenfalls sclion 
liingst erloscben sind. In Gebirgen von verscbiedener Hobe hingegen, 
Oder innerlialb eines grbssereu Gebirgssvstems von wecbselnder Erliebung, 
diirften jedocli voraussiclitlicb die Bergseen aucli in verscliiedenen Holien- 
zoiien auftreten und soiiiit ungleiclizeitige und nur in localer 
Bezieliung „letzte“ Stadien postglacialer Vergletscberimg markiren. 

Von diesem Gedanken aiisgeliend, lenkte icli meine Aufmerk- 
sanikeit aiif die Seen der mir wolilbekaiinten Zillerthaler Alpen und 
Holien Tauern und faiid, dass die kleinen Seen bier erst in einer Hobe 
von 2000 Metern sicli einzustellen beginnen, bei 2200 Meter sebr baufig 
werdeii, zwiscben 2200—2500 Meter ibr Maximum erreicben und sicli 
bis zu einer Hobe von 2800 Metern iiber das Gebirge verbreiten. Durcli 
das Hdlieninter^ all von dem ersten Auftreten der Bergseen bis zu ibrer 
allgemeinen Entwieklung wird nun aucli bier die Randregion einer 
friilieren, weiter ausgedebnten Vergletscberung, ein „letztes“ Stadium der 
Vereisung markirt, aber diese Endzone liegt bier zwiscben 2000—2200 
Meter2), wabrend wir jeiie in den Xiederen Tauern zwiscben 1500 bis 
1700 Meter gefunden liaben. Das postglaciale Stadium der Vergletscber¬ 
ung, welcbes durcli die Verbreitung der Seen in den Zillertbaler Alpen 

0 Penck, Die Vergletsclierung der Deiitschen Alpen, pag, 128. 
Mancke der grosseren Gletsclier des Zillertkals und der Holien Tauern reichen 

lielite noch mit iliren Enden tiefer, namlicli bis 1800—2000 Meter herab ; aber die 
Bergseen gehbren dem allgemeinen Gebirgsabfall und nickt den tief eingesclinittenen 
Thalern an und bezeichnen daher die Endzone der allgemeinen Vereisung des 
Gebirges, nickt aber die tiefste Lage einzelner Tkalgletsckerenden. Als die ganze 
Seenregion der Zillertbaler x4]pen und der Hoken Tauern unter Eis lag, — also wakrend 
jenes kiediirck ckarakterisirteu „letzten“ Stadiums der Vereisung, — da batten die 
einzelnen Haiiptgletscker ikre Enden nock viel weiter vorgesckoken, und wir batten 
deskalb zeitlicke Aequivalente jener Bergseen als Tkalseen in viel tieferem Niveau 
als 1800—2000 Meter zu sucken. Aber in den Tkalern ist die Accumulation viel wirk- 
samer gewesen, als im kokeren Gebirg, und deskalb kaken sick nur wenige dieser tiefer 
gelegenen und in der Eegel grosseren Tkalseen zwiscben 1700—2000 Meter Hoke 
erkalten. Ebendasselbe gilt auck beziiglich des postglacialen Stadiums der Vergletscberung 
in den Niederen Tauern, auck bier ist ja dessen Bereick durch die Verbreitung der 
Berg seen gegeben, und dieses beziekt sick sonack auf die allgemeine Eisbedeckung 
des Gebirges und nickt auf die Eiserfulliing der Tkaler. In den letzteren finden 
sick auck bier vereinzelte grbssere und deskalb der Ausfullung minder rasck iinter- 
worfene Seen, welcke raiimlick zv/ar unter den Hbkenrakmen der Bergseen kinaiisgreifen, 
aber zeitlick dock derselben Bildiingsperiode, demselken Stadium der Vergletscberung 
angekbren; so z. B. der Eissacksee 1333 Meter (Sp.-K.) im Untertkal, der Bodensee 
1180 Meter im Seewigtkal, der Sckwarzensee 1153 Meter in der Kleinen Solk u, s. w. 

68"= 
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imd in den Hohen Tauern ziir Aensserimg gelangt, deckt sich somit 
nicht mit jeneni, welches wir fiir das Ennsgebiet in den Xiederen Tanern 
nachgewiesen haben; es entspricht vielmebr einer weit spateren Periode 
des allgemeinen Gletseberscbwnndes als dieses. Als nainlicb in den 
Zillerthaler Alpen nnd den Hoben Tanern das Gebirge allgemein bis 
anf 2000—2200 Meter herab vereist war, nnd die Schneelinie, welcbe 
dortselbst gegenwartig circa 2800 Meter boeb gelegen ist, vielleicbt in 
2400 Meter sicb befand, da mocbten in den Xiederen Tauern. deren 
bochste Gipfel nicbt viel iiber 2800 Meter Kobe erreieben, eben nocb 
bin nnd wieder die letzten geringfiigigen Reste alter Gletseber bestanden 
haben, welcbe in Folge ihrer kleinen Xabrgebiete niir unbedentend itber 
die damalige Firnlinie berabreicbten. Die Spuren j enes alteren Stadiums 
der Vergletscherung, welches der Hblienlage der Seen in den Xiederen 
Tauern entspriebt, sind in den boberen Tiroler Gebirgen sehon er- 
loschen. Erkennen wir also aueb in dem boberen Gebirge ebensowobl 
wie in dem minder boben je ein „letztes“ postglaeiales Stadium der 
Vereisung, so sind doch dieselben bier nnd dort einander nicht gleich- 
werthig, sondern zeitlicb weit verscbieden, nnd zwar liegt dasjenige, 
dessen Spuren in dem boberen Gebirge erkannt werden, der Gegenwart 
weit naber, als jenes, dessen Ueberlieferung in dem minder boben 
Gebirge auf uns gekommen. 

Ein LTnstand konnte hierbei anfangs nocb befremden. Dass jene 
defer gelegenen Seen im Zillertbal nnd den Hoben Tauern, welcbe dort 
einem sozusagen v o r letzten Stadium der Vereisung entsprecben wiirden, 
das seinerseits dem „letzten“ Stadium der Vergletscherung in den 
Xiederen Tauern parallel ware, bereits erloschen sind, nnd dass sicb 
eben nur die Becken des jilngeren nnd libber gelegenen Seegiirtels 
erhaltCn haben, dies erscheint, wie frliber bereits betont wurde, ganz 
naturlicb und erklart sicb aus der langeren Dauer nnd intensiveren 
Wirksamkeit der Accumulation in jener tieferen Hblienlage des Gebirges. 
Aber dass die Seen jener selbeii absoluten Hbhenlage in den Xiederen 
Tauern nocb bestehen, wahrend sie doch in den Hoben Tauern scbon 
verschwunden sind, dieser aussere Gegensatz kbnnte mbglicherweise als 
ein innerer Widerspruch erfasst werden. Jener scbeinbare Widersprncb 
Ibst sicb jedoch, sowie man bedenkt, dass die langere oder klirzere 
Dauer der Seen nicht von ibrer absoluten, sondern von ibrer relativen 
Hbhenlage gegeniiber dem daruber emporragenden Gebirge beeinflusst 
wird. Innerhalb eines und desselben Gebirges wacbst die Accumulation, 
welcher die Seen zum Opfer fallen, zwar nacb der Tiefe; mit Riicksicbt 
aber auf verscbiedene Gebirge von verscbiedener Hblie ist die Intensitat 
der Accumulation von der absoluten Hblienlage ibrer Arbeitsstatte niebr 
Oder weniger unabbangig, und wird in einer minder weit iiiiter der 
allgemeinen Gebirgsbbhe gelegenen Region des einen Gebirges cine 
geringere sein, als in einer relativ tieferen Zone des anderen. obne 
Rucksicht darauf, dass etwa jene erstere in Folge ilberbaupt geringerer 
Erbebung des Gebirges in einem seiner absoluten Hbbe nacli tieferen 
Niveau sich befindet, als diese aiidere in dem bblieren Gebirge. Xun 
reichen im Ennsgebiete die Seen, welcbe dem in den Xiederen Tauern 
dem vollstandigen Scbwunde der Gletseber voraiigegangenen Stadium 
der abnehmenden Vereisung angelibren, bis in eine Tiefe von 1500 bis 
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17C0 Meter lierab; die entspreclieride Randzone desselben Stadiums der 
Vergletscheniug’ in den Zillertlialer Aljten und liolien Tanern lag aber 
wegen der bedentend grdsseren Einzngsgebiete der flletsclier gewiss in 
einem nocb tieferen Niveau: einerseits aus dieseni Grunde und anderer- 
seits wegen der weit gewaltigeren Hblie des Gebirges gelnirte also liier 
jener Seengurtel, welcber dem der Niederen Tauern zeitlicb })arallel 
ist, einer in relativer Beziebung doppelt tieferen Gebirgszone an, und 
es kann desbalb nun gar nicbt Wunder nebmen, dass jene Seen der 
Hoben Tauern und der Zillertbaler Alpen bereits erloscben sind, wabrend 
ibre Aequivalente in den Niederen Tauern nocb besteben. 

In Gebirgen von verscbiedener Hobe baben sicb also die Spuren 
V e r s c b i e d e n e r „letzter“ Stadien der Vergletscberung erbalten; die- 
selben sind nitr mit Rlicksicbt auf die localen Veibaltnisse des betreffenden 
Gebietes als solcbe zu bezeicbnen, dlirfen aber keineswegs mit einander 
obneweiters parallelisirt werden. Es liegt dies in der Natur der Sacbe; 
in boberen Gebirgen tritt die Vergletscberung eber ein, als in minder 
boben, und wird sicb beiin Ruckzug derselben aucb langer erbalten; 
es wird in einem Hocbgebirge beute nocb ein Stadium der Ver¬ 
gletscberung besteben, welcbes im Mittelgebirge in derselben Aus- 
debnung nicbt mebr angetroffen wird, und dessen r a u m 1 i c b e s Aequi- 
valent dortselbst scbon der Vergangenbeit anbeiin stebt. Die raumlicit 
parallel gestellten Stufenleitern sind also zeitlicb verscbieden, und 
wollen wir gleicbzeitige Abstufungen verfolgen , dann baben wir 
dieselben in v e r s c b i e d e n e n a b s o 1 u t e n H o b e n 1 a g e n zu sucben. 

In Bezug auf das Auftreten von kleinen Hocbgebirgsseen besitzen, 
wie man siebt, die Niederen Tauern die grdsste Aebnlicbkeit mit den 
Pyrenaen^), welcbe sicb aucb durcb einen ausserordentlicben Reicbtbum 
derartiger Felsbecken auszeicbnen. Sie bieten dem Beobacbter jenen 
Anblick dar, welcben die Hocbalpen voraussicbtlicb gewabren dlirften, 
wenn sie einmal sainmt und sonders des Scbmuckes ihrer beutigen Firn- 
und Eisbedeckung entbebren sollten. In den boberen Tbalstufen baben 
sicb die Anzeicben der einstigen Vergletscberung mitunter nocb sebr friscb 
erbalten; Gletscberscblitfe mit deutlicber Kritzung linden sicb bier in 
grosser Menge, ebenso aucb Rundbockerformen, welcbe die ganze Tbal- 
soble und die Tbalgebange bis auf ansebnlicbe Hdbe bedecken. Als ein 
typiscbes Beispiel kann in dieser Hinsicht das Giglertbal bei Scbladming 
bezeicbnet werden, in welcbem sicb die genannten Glacialerscbeinungen, 
denen sicb nocb Moranenscbutt und Blockanbaufungen zugesellen, 
ein so jugendlicbes und ursprunglicbes Ausseben bewabrt baben, 
dass man in ein Gletscbertbal der Tiroler Hocbalpen einzutreten ver- 
meiiien mocbte. Hier linden sicb ferner eigentbiimlicbe Erosionsrinnen 
und Furchen, von lliessendem AVasser erzeugt, welcbe fast an Karren- 
bildungen im Kalkgebirge erinnern, und welcbe, da sie aucb auf sanft- 
geneigten Gebangabstufungen liber der Tbalsoble auftreten, mit dem 
Tbalbacbe in keiner Verbindung steben konnen. Mitunter koinmen diese 
Rinnen, welcbe zumeist in der Tbalricbtung verlaufen, aucb auf Gletscber- 
scbliffen vor und erweisen sicb dadurcb als juugere oder bdcbstens 

q Vergl. Penck, Die Eiszeit in den Pyrenaen Mitthlg. des Yereines fiir Erd- 
kunde zn Leipzig, 1883. — Alte nnd nene Gletscher der Pjn’enaen. Zeitsclir. d. 
Dentschen nnd Oesterreickischen Alpenvereins, 1884 
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gleichzeitig mit diesen durch Wechselwirkung von Eis nnd Wasser ent- 
standene Gebilde. Derjenige, welclier die von Simony beschriehenen 
karrenabnliclien Bildnngen am imteren Ende des Gosauer Gletschers 
im Salzkammergute zu beobacliten Gelegenheit liatte , Avird bier sofort 
die gleiclien Bildnngen erkennen, welcbe anf die erodirende Tliiitigkeit 
der kiesbeladenen Schmelzwasser des Gletscliereises znrilckgefiibrt Averden 
mitssen. Es ist dieser Typns der Karrenbildimg, Avelcher atjii D i e n e r 2) 
anch in den Juliscben Alpen beobaclitet Avnrde, nicbt -zn verwecbseln 
mit jenern anderen, Avelcher sich in viel allgemeinerer Verbreitung an 
die Hocbflachen der grossen Kalkstdc‘ke, des Steinernen Meeres, des 
Todten Gebirges, der Dachstein Grnppe, des Canin u. s. av. kniipft. iind 
Avelcber dnrcb die cbemiscbe Erosion von SclineeAvassern iind Hvdro- 

«/ 

meteoren erzengt Avird. Icb kann beziiglicli der Unterscheidung dieser 
beiden Avohlcharakterisirten Typen anf die eben citirten trefflichen 
Scbildernngen nnd Darstellnngen Simony’s A^erAA^eisen. 

Dass die meisten Seen dieser Tanernthaler Felsbecken sind, ist in der 
Regel sebr dentlich zn sehen. Der Rissach-See (1333 Meter Sp.-K.) im Unter- 
thal erAveist sich insbesondere als ein Erosionssee par excellence: thal- 
ansAvarts^ zn ist er dnrcb eine ScliAvelle ans anstebendem Gestein al> 
gesperrt, Avelche von dem inneren Ban des Gebirges vollstandig nnab- 
bangig ist; dieselbe erbebt sicb in Gestalt eines Walles 10—15 Meter 
liber den Seespiegel nnd ist nnr in ibrer Mitte von dem Abflnss des 
Sees in geringer Breite dnrcbnagt Avorden. Diese Sclnvelle ist mit Rnnd- 
bockerformen bedeckt, desgleicben anch die Bergbange in der Umgebnng. 
Einst Avar der See bedentend grosser, Avie ans dem ebenen nnd ver- 
snmpften Tbalboden an seinem oberen Ende zn erscbliessen ist; dass 
er hente nocb besteht, dies bat er einzig nnd allein seiner Grosse zn 
verdanken. Andere, kleinere Becken treten nns bente bereits als trocken- 
gelegt entgegen; Ansfiillnng des Hoblranmes nnd Dnrcbsagnng der Sperr- 
scliAvelle, Accnmnlation nnd Erosion baben einander in die Hande ge- 
arbeitet, nm dieses Resnltat zn erzielen. Verfolgen Avir vom Rissacb-See 
den Weg tbalanfAvarts zn den beiden Hocbseen im Sonntagskar, so 
Averden AAdr dessen in schonster Weise belebrt. Eine Strecke ist das 
Thai nocb flacb, dann aber folgt ein steiler Anstieg, nnd Avir gelangen 
oberhalb desselben zn den Hiitten der Waldbornalpe, die anf einem 
ebenen SchAvemmboden am Grnnde eines kleinen rnnden Kessels ge- 
legen ist. Dass Avir es bier mit einem erloscbenen Seebecken zn tbnn 
baben, stebt ansser allem ZAveifel. Anch bier befindet sicb am imteren 
Ende nocb eine feste FelsenscliAvelle, Avelcbe an der niedersten Stelle eine 
Hdhe von 5 Metern besitzt, in der Mitte aber bis anf den dabinter 
liegenden anfgescbiltteten alten Seeboden berab dnrcbsagt ist. Die Stelle 
Avirkt geradezn sprechend, nnd dieselbe Erscbeinnng Aviederbolt sicb 
hdber oben nocb ein zAveites Mai in abnlicber Vollkommenbeit. In 
anderen Fallen ist die Erosion minder Avirksam geAvesen. nnd bat 

0 Beitrage zur Pliysioguomik der Alpen. Separ-Abd. a. d. Zeitsclirift lur wissen- 
scliaftliche Geographie. AVien, V, 1884. Mit drei Pliototvpien. — Ueber die Scliwankuugeu 
in der raumliclien Ausdelinuug der Gletscher des Dacbsteingebirges. Mittblg. d, k. k. 
Geograpbisclien Gesellschaft iu Wien, XXVIII, 1885, pag. 133, Tafel III. 

0 Ein Beitrag zur Geologie des Centralstockes der Juliscben x41pen. Jalirb. d. 
k. k. geologiscben Eeiclisanstalt. XXXIV, 1884, pag. 685. 
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Accumulation die Hauptleistuno- bei der Trockenlegung der Seen liber- 
noinmen; dann ist eine Felsscliwelle nur inelir selten zu erkennen 
und der *flache Boden allein kann nocb den einstigen Bestand eine.s 
Sees verratlien. Audi derlei Vorkommnisse sind in unserem Geliiete 
selir liaufig. 

Die beiden Sonntag’skarseen sind ebenfalls Erosionsbecken im an- 
stelienden Gestein, und bier, aber in nocb ausgesprocbenerer Weise liei 
den Gigler-Seen, gelangt man yollstiindig zu der Ueberzeugung, dass 
diese Seen der Glacialerosion ibre Existenz verdanken. Die Rundbocker- 
formen nebmen bier in einer Weise iiberband, dass das Tbal sicb jedem 
Laien geradezu als ein altes Gletscberbett erweist, und jene Seen sind 
nicbts anderes, als Wasseransammlungen zwiscben den Rundbocker- 
formen der Tbalsoble. Der tbalauswarts gelegene Tbeil des unteren 
Gigler-Sees bat eine ganz unregelmassig^e Gestalt, er kriimmt und windet 
sicb zwiscben den Rundbuckelformen dabin; diese erstrecken sicb aucb 
von den Seiten ber balbinselartig in den See binein, und einer der 
Hocker taucbt sogar in der Mitte des Wasserspiegels als Insel aus deni- 
selben empor. Derartige Seen gibt es aber in den Niederen Tauern in 
grosser Menge. 

Sind also die Berge des Ennsgebietes durcb einen enormen Reicb- 
tbum an kleinen Hocbseen ausgezeicbnet, so feblen ibnen bingegen, und 
zwar wiederum in gleicber Weise wie den Pyrenaen, die grossen Seen 
in den Tbalern und am Fusse des Gebirges, w^elcbe die weiter westlieb 
gelegenen Alpentbeile cbarakterisiren. Die Ansicbt von der glacialen 
Entstebung der grossen Vorlandseen auf der bayeriscben Hocbebene 
ist von Penck’) beinabe zum Beweis erboben worden. Es wurde nam- 
licb gezeigt, dass jene Seen eingesenkt sind in die Glacialscbotter, 
deren Ablagerung der letzten Vereisung unmittelbar voranging, und 
dass die Ufer und die Abbdscbungen der Seen mit Moranen verkleidet 
sind; die Seen bestanden also nicbt, als die Ablagerung jener Scbotter 
vollendet war, und die berannabenden Gletsclier sicb dariiber binweg- 
scboben, ibre Bildung war aber vollendet, bevor sicb das Eis wiederum 
von der Stelle zuriickzog. Will man diese Beobacbtungen nicbt geradezu 
ableugnen, dann bleibt denn docb wold in der That nicbts anderes 
liber, als zu erkennen, class diese Seen wabrend der Vergletscberung 
unter deni Else entstanden, und soiiiit welters anzunebmen, dass ibre 
Erosion aucb wirklicb durcb die Gletscber selbst erfolgte. Jene Rand- 
seen, welclie sicb an die Ausgange der grossen Alpentbaler balten, 
sind aber nur die beute nocb mit Wasser erfullten tiefsten Tbeile viel 
grosserer und weiterer muldenformiger Becken — der sogenaimten „cen- 
tralen Depressionen“ — welclie sicb am Ausgange a Her Alpentbaler 
finden, aus denen sicb dereinst Gletscber auf das Vorland binaus er- 
streckteu, wabrend die Seen in vielen derselben bereits verkiimmert 
Oder aucb ganzlicb erloscben sind. Wenn nun das Eis derartige mulden- 
fdrmige Depressionen erzeugte, so dlirfen wir in unserem Gebiete, da 
die alten Gletscber der Enns und Steyr das Gebirge nicbt verliessen, 
solclie Vertiefungen zwar nicbt auf deni Vorlande verniutben, wobl aber 
kdiinte man denselben in den Tbalern im Gebirge selbst zu begegneu 

b Die Vergletscherimg der Deutschen Alpen. 
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lioffeii. Da jedocli selbst manehe der g-rossen „centraleii Depressioneii^, 
wie z. B. jene des Inngletscdiers bei Rosenbeim, im Laufe der Zeit fast 
vullig trockeii gelegt wnrden, die analogen Erzeugnisse des relafiv kleinen 
Emisgletscliers jedoeb einerseits jedeiifalls minder bedentend and anderer- 
seits in Folge des rascberen urtlieben RUckznges des Gletseliers liingere 
Zeit der ])Ostglaeialen Verniclitiing preisgegeben waren, so werden wir 
wold kamn inelir erwarten, dieselben bente noeh in Gestalt von Seen 
anzntreffen. Im giinstigsten Fade kbnnten wir allenfalls noeb daranf 
reclmen, Spnren derselben in einer Reibe von TUmi)eln, Siimjden. Mooren 
u. dgl. zn bemerken, imd dieser nicbt imbilligen Erwartimg wird denn 
aueb in der That zn Geniige entsproelien. 

Das gauze obere Ennstlial, ebenso wie der benacbbarte Piiizgaii 
iiiid Lnngau, ist berdclitigt ob seiner Versumpfung. welclier man bereits 
seit Langerem dnrch eine kostspielige Flnssregnlirimg theilweise zn 
stenern sncbt. Die ganze breite nnd tlaclie Tbalsolile leidet an einer 
hocbgradigen Ueberwassernng, dnrcb welclie sie fast ganz nnd gar dem 
Ackerban entzogen wird; nnr sanere Graser, Scbilf nnd Roliriclit kbnnen 
anf derselben ein gedeildiclies Fortkommen finden. Dieser Verlnst an 
nrbarem Land wird niebt im Entferntesten ersetzt dnrcli den geriugeu 
Ertrag, welcben die ansgedebnten T o r f m o o r e zn liefern im Stande sind, 
obwobl derselbe an sicli betraclitet immerbin als ein ziemlieb bedentender 
zn vermerken ist. Die Torfstecbereien von Grobming nnd Liezeii allein 
lieferten im Jabre 1881 eine Ansbente von 13,577.000 Stltck Ziegeln, 
welebe dem Brennwertb von 17.713 Festmetern Ficbtenbolz entsprecben.^) 
Die bemerkenswertbesteii jener Torfmoore sind das Krnmaner Moor 
nnterbalb Admont, dasGampner- oder Liezener Moor, das Wdrscbaeber nnd 
das Tascbenberger Moor, welebe znsammen mit den dazwiscbenliegenden, 
meist nnbenlitzten Mooren eine Flacbe von ilber 750 Joeb bedecken.-) 
Diese Torfmoore sind aber die nnbestreitbaren Ueberreste einstmaliger 
Seen, nnd es bat desbalb sebon im Jabre 1847 KndernatsclD) mit 
Recbt das Ennstlial von Krnman bis weit tbalanfwarts als einen 
„langen nrweltlicben See“ bezeicbnet. „Ein zweiter See befand sicb in 
dem Seitentbale des Paltenbacbs von Rottenmanu an bis Gaisborn, wo 
wir den „Gaisborn See“ als letztes Merkmal der alten Wassermasse an- 
trefPen.“ Ancb das „versnmpfte Becken des Ennstbales bei Liezen‘* ist 
bereits als Rest eines alten Sees angesprocben worden.G Diese Ansicbt 
gewinnt ein bedentend es Relief bei Betracbtnng der Tiefe, welebe diese 
Torfmoore besitzen. Bei Bobrversncben, welebe anf dem 'Wdrscbaeber 
nnd Liezener Moor angestellt wnrden, bat man in 40 Meter Tiefe den 
festen Grnnd noeb nicbt erreiebt^), nnd eine abnlicbe Maebtigkeit bat 
sicb ancb fiir das Krnmaner Moor ergeben.®) Knn betriigt aber das Xivean 
der Tbalsolile des Ennstbales am Wdrscbaeber Moor 631 Meter (Sp.-K.) 

5 Statistisclier Bericlit des k, k. Ackerbau-Miuisteriuius fiir 1881. AVieu 1884, 
II. Heft, pag. 28. 

'^) K i n d i u g e r , Der Enusthaler Torf in seiner Anwendiing anf das Eisenhiitten- 
wesen. Oesterr. Zeitsclir, f. Berg- und Hiittenwesen, VII, Wien 1859, pag 321. 

Urweltliche Seen in Steiermark, Haidinger’s Bericlite. Wien, I, 1847, pag. 85—89. 
'*) Wallmann, Die Seen in den Alpen. 1. c., pag. 11. 
0 Tunner, Torfstecliereien bei Liezen. Vordernberger Jalirbuch, I. Jalirg., 1841, 

Graz, 1842, pag. 96. 
0 Tlienius, Die Torfmoore Oesterreiclis. Wien, 1874, pag. 12. 
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inid siiikt aiif tier ganzen 30 Kilometer laiigen Strecke bis zum Eintritt in 
(lie Felsenkelile ties Gesaiises unterbalb ties Krumauer Moors nur iim 
22 Meter, indem die Eingang'sscliwelle ties Gesaiises iiocli in einer Kobe 
von 609 Metern (Sp.-K.) gelegen ist. Der Boden selbst des libcbst- 
gelegenen tlieser drei Moore liegt also jetlenfalls nocli mehr als 18 
Meter tiefer als die felsige Thalsoble an tier Pforte des Gesauses; hier- 
tlurcb aber werden dieselben einwantlslos als gegenwartig ausgeebnete 
beckenfbrmige Unterbrechiingen des Thaigefalies er- 
wiesen. 

Aiich diese alten Seebecken sind aber in die Glacialschotter ein- 
gesenkt, deren Reste sicli an den Thalbbsclinngen in hbherem Niveau 
erhalten haben: wollte man diese Einsenkimg bestreiten, dann mlisste man 
die AusMlimg tlieser Seen, also den Torf, fiir praglacial erklaren, 
was denn doch nicht angeht, abgesehen davon, dass selbst die heftigsten 
Gegner der Glacialerosion kaiim glaiiben diirften, dass ein dilu- 
vialer Gletscher sich liber ein Torflager hinwegschieben kdnne, ohne 
es zu zerstbren. Die Erosion der Glacialschotter im oberen Ennsthal 
wurde aber, wie wir gesehen haben, (lurch den Gletscher bewirkt, weil 
Grimdmoranen an den Erosionsbbschungen derselben bis auf die Thal- 
sohle herab auftreten. Es liegt deshalb nahe, auch die Erosion der 
Becken dem Else zuzuschreiben, und dies umsomehr, als wir ja sonst, 
da alle anderen Entstehungsweisen von Seen bier ausgeschlossen sind, 
jener Erosion vollkommen rathlos gegenltber stilnden, was sich fiir Geo- 
logen der Jetztzeit wold libel schicken wiirde. Denn es ware ja doch 
traurig um die Geologic bestellt, weim eine neue erodirende Kraft erst 
entdeckt werden mlisste, welche in allerjiingster Zeit Seebecken in 
festem Gestein zu schafPen vermochte. Es ist leicht gesagt, das Eis 
kbnne keiue Becken erodiren; aber wenn wir uns dann mit Bezug 
auf uuseren Fall nach eiuem anderen Bildungsvorgange umsehen und 
fintlen, dass jeue Becken ausser Zusammenhang mit der Gebirgs- 
bildung stehen, dass die Schwelle des Gesauses aus anstehendem 
Gestein besteht und der Grund jener Becken unter das Niveau der¬ 
selben hinabreicht, dass aber an Einstiirze bier nicht zu denken ist, 
und sich jene Becken somit als Erosionsbecken erweisen; wenn 
wir dann weiters zu der absoluteu Ueberzeugung gelangeu, dass das 
fliesseude Wasser, oder etwa tier Wind jene Becken nicht geschaffen 
haben konnte, dann bleibt einzig und allein die Erosion (lurch 
Gletscher liber, beziiglich deren die x4nsichten zwar noch getheilt sind, 
wobei es aber immerhin mbglich ist, dass Diejenigen im Unrecht sind, 
die sie bekampfen. 

Wir kennen also keine Kraft, welche die alten, erloschenen, heute 
nur mehr (lurch Torfmoore und einzelne grbssere Tiimpel reprasentirteu 
Seen im oberen Ennsthal nach dem Riickzuge der Gletscher erzeugt 
haben konnte; bei Eintritt der Vergletscherung bestanden dieselben aber 
nicht, well das Thai bis zu ansehulicher Hdhe liber das Niveau seiner 
heutigen Sohle von den Glacialschottern erflillt war; die Erosion jener 
Seen muss demnach wahrend der Vergletscherung, folgiich durch 
dieselbe bewirkt worden sein. 

Auch das flache Becken von Mitterndorf ist zum Theil von einem 
Torfmoor erflillt, welches eine Area von 290 Joch, jedoch nur eine 

Jahrbuchder k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bdlini.) 09 
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clurclisclniittliclie Machtigkeit yon 4 Metern besitzt. Zu unterst sclieint 
sicli liier eiiie Gnmdmoraue zu befiiiclen; dieselbe tritt wenig’stens in 
den Sliinpfeii und Filzen seiner Randpartien zu Tage. Insbesondere bei 
Rddscliitz, gegenuber Mitterndorf, wurden beim Aufwerfen des Eisenbahn- 
dannnes sclidne Grundmoranen entblosst, dereii Gescbiebe tbeils auskrvstal- 
liniscben Gesteinsarten, tlieils aus Kalken bestehen, welclr letztere eine 
selir deutliclie Politur und Kritzung erkennen lassen. Ueberbaupt geben 
die Grundmoranen in Folge ilirer zahen, schlammigen, wasserundurcb- 
lassigen Grimdmasse oft zu localen Yersumpfungen Anlass, und der er- 
fabrene Glacialgeologe gewinnt bierdurcb einen Fiugerzeig, welcber ibm 
Imi Durcbstreifung einer Gegend die Auffiudung derartiger Ueberreste 
der alien Gletscber oft erleicbtert. 

Im Gebiete der Steyr feblt es gleicbfalls nicbt an Torfmooren ; 
solcbe bebnden sicb bei Edlbacb und Rading, ober- und unterbalb von 
Windiscbgarsten; der Abbau des ersteren wird scbwungbaft betrieben 
und liefert eine jabrlicbe Ausbeute von 105.000 Stuck Torfziegeln. -) 
Das Becken von Windiscbgarsten ist beute nocb stark versumpft und 
besitzt eine Menge kleiner Lacben undWeiber. Der Scblammabsatz des 
ebemaligen Sees wird an verscbiedenen Orten, z. B. beim Rumpbnayr, 
N. y. AVindiscbgarsten, zur Ziegelfabrikation yerwendet. Am Fusse des 
Calyarienberges sind aucb die Spuren eines alten Deltas erbalten, dessen 
Scbotterlagen unter 20—25° nacb KJs W fallen. Als ein altes Seebecken. 
gibt sicb aucb die oberste Hopting, an der Nordseite des Sengsengebirges, 
zu erkennen, deren flacber Boden tbalauswarts zu durcb eine Felsscbwelle 
yersperrt war, welcbe nur yon dem Bacb durcbnagt wurde, wabrend 
der Tbalweg ibren sanften Scbeitel Liberscbreitet. 

Als ein grdsserer Tbalsee bat sicb beute nocb der Almsee im 
Almtbal erbalten, und bezliglicb desselben gilt das gleicbe, was Penck 
yon den Seen Oberbayerns bericbtet. Zu beiden Seiteu dieses Sees, 
welcber, wie die Stimpfe an seinen Enden beweisen, einst eine weit 
grdssere Ausdebnung besass, treten in boberem Myeau die Glacial- 
scbotter auf, in welcbe dersell3e somit eingesenkt ist, und woraus lieryor- 
gebt, dass seine Erosion jtingeren Datums ist, als die Ablagerung dieser 
letzteren. An den Ufern des Sees befinden sicb aljer Grundmoranen, und 
an seinem unteren Ende breitet sicb sogar eine pracbtige Moranenland- 
scbaft aus, so dass der See wiederum alter sein muss, als der Riick- 
zug der Vereisuug. Er wurde also wabrend derselben und durcb das 
Eis gebildet. 

Der Leopoldsteinersee naclist Eisenerz diirfte yielleicbt ebeu- 
falls bierber zu recbneu sein; Tbatsacbe wenigstens ist es, dass dieser 
See, welcber am Ausgange eines yon der Hocbflacbe der Scbwabengruppe 
kommenden Seitentbales des Erzbacbes gelegen und yon dem letzteren 
durcb den niederen Rlicken des „Seeriegels“ getrennt ist, unter dem 
Niyeau der Glacialscbotter sicb betindet, und dass Moriinen an seinen 
Ufern auftreten. Die Tiefe des Sees, welcber ebedem nacb aufwarts zu 
yiel ausgedelmter war, worauf nocb die Namen „Seeboden'‘ und „Seeau“ 

0 Theuius, 1. c., pag. 12. 
Pokorny, Fiiiifter Bericht der Commission zur Erforsclmng der Torfmoore 

Oesterreichs. Verliaudlg. d. k. k. zoologiscli-botanisclieu Gesellscliaft in Wien. 1860, 
pag. 748. 
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liinweisen, wimle friilier, wie ja fast ])ei alien Alpenseen, wcitaus iiber- 
scliatzt; in den Reiseliandbiicliern wiirde von 500 Fuss (158 Meter) 
Tiefe gesproclien. Nacli genauen IMessungen, welclie die llerren Ingenieure 
Ungerer und Brabletz iin Frdbjalire 1875 ausfiilirten, befindet sich 
die grbsste Tiefe etwa in der Mitte des Sees und betiiigt 32 Meter. 0 

Die grossen Thaler unserer Alpen — und unter ihnen, wie wir 
selien, vorzugsweise aucli das Ennstlial — mochten soniit in frlilierer 
Zeit einen alinlichen Anblick gewiilirt liaben, wie er manchen Tlialern 
der Norwegisclien Gebirge und der Scliottisclien Hochlande lieute nocli 
zu eigen ist. In denselben bilden die Fllisse eine Folge langgestreckter 
Seen, die liaufig durch Stromschnellen und Kaskaden in einander iiber- 
gehen. Fines der sclibnsten Beispiele dieser Art beobaclitete ich an der 
Bagna im Valders, auf der Route von Kristiania nacli Laerdalsbren am 
Sognefjord. Hier erhalt man immer von ueuem den Eindruck, dass der 
See ein Theil des Erosionstliales ist, und oft kommt man sogar in Ver- 
legenlieit, Fluss und See zu unterscheiden, eine bestimmte Thalstrecke 
als Fluss Oder als See zu bezeiclmen. Bei solclien Yerlialtnissen erscheinen 
die Seen lediglicli als flache Wannen im Thalgrund, als storende Mo- 
mente in der Bildungsgeschichte der Thaler, welche durch eine anders 
wirkende Erosion, als jene des fliessenden Wassers, geschaffen wurden, 
und mit deren Beseitigung das letztere hier sich gegenwartig noch be- 
schaftigt, wahrend es in anderen Gegenden diese Arbeit bereits 
vollendet. 

VIII. Capitel. 

Ueber Glacialerosion. 

Beobachtung und Speculation. — Pliysikaliscbe Moglicbkeit der Glacialerosion. — Die 
Frage nacb der Glacialerosion ist lediglicb qiiautitativen Charakters und ist als solche 
vom Geologen zu entscbeiden. — Heim, Gegner der Glacialerosion; Einwiirfe desselben 
in dem „Handbucb der Gletscberkunde“. — Wober stammt das Material der Gruud- 
morane ? — Oberflacbenmoranen, alter Scbutt, Glacialerosion. — Hauptwirkung des 
Gletscliers liegt nicbt an seiuem Ende.“ — Druck des Gletscbers auf seine Unterlage. 
— Aufarbeitung des Untergrundes durcb den Gletscber. — Hundbocker, — „Raubig- 
keiten neben Gletscberscbliffen beweisen nicbts gegen die Moglicbkeit der Glacial¬ 
erosion.“ — Endmoranen. — Von der Glacialerosion „verscbonte“ Felskdpfe.—Wider- 
spruche Heim’s. — Sicb kreuzende Scbrammen. — Einscbneiden von Gletscberbacben 
in den Felsgrund. — Scblammfiibruug der Gletscberbacbe. — Wildbacbe, Eergsturze. 
— Gescbiebefubrung der Fliisse. — Der Tbeil ist mit dem Ganzen weder zu vergleicbeu, 
noch zu vertauschen. — Verbaltniss der Fliisse und Gletscber zu den Tbalern bezug- 
licb ihrer ausseren Erscbeinung. — Zusammeufassung. — Verwabrung gegen die Unter- 
scbiebung von Uebertreibungen. — Pracisirung des beutigen Standpunktes der Yerfecbter 
der Glacialerosion. — Ricbtiger Massstab bei der Betracbtung von "Werken der erodirenden 

Thatigkeit der Gletscber. 

In einer Arbeit, welche sich die Yerfolgung vorzeitlicher Gletscher- 
spuren zum Ziele gesetzt hat, kann der vielumstrittenen Frage nach 
der Erosionsfahigkeit der Gletscher nicht gut aus dem Wege gegangen 
werden. Allerdings ist dieser Gegenstand schon in den vorhergeheuden 

b Oesterreicbiscbe Touristenzeitung. HI, 1883, pag. 239. 
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Capiteln beriibrt worden, imd zwar keineswegs in einer ausweicbenden 
Oder zurUckbaltenden Weise; wir babeu ja geseben, oder vielmebr. es 
wurde versucbt, zu zeigen, dass die Erosion der Glacialscbotter im 
oberen Ennstbale nur durcb den Gletscber selbst bewirkt werden konnte. 
imd dass der erodirenden Tbatigkeit des Eises aucb die meisten der 
kleinen Hocbgebirgsseen, sowie die alten, grdsstentbeils erloscbenen 
Tbalseen, deren Ueberreste Avir erkannten, zugescbrieben Averden 
miissen; aueb bezllglicb der eigenartigen Hoblformen der Rare ge- 
langten AAdr zn dem gleicben Residtate. Aber es gibt eben zAA^ei A’er- 
scbiedene Wege, anf Avelcben beiden man der Losimg jener Frage 
bisber sicb zu nabern A^ersucbte , und AAir baben in Vorigem erst den 
einen davon betreten. Dieser eine ist mebr empiriscber, der andere 
bingegen mebr tbeoretiseber Natnr, Avenn aucb strenge geuommen diese 
beiden Bezeicbnungen bier so AA^enig aauc sonst AAm ausscldiesslicb je fiir 
sicb allein zur AnAvendung gelangen konnen; denn jede Tbeorie bedarf 
als Grundlage gCAvisser Erfabrungen, und in umgekebrter Weise gebt 
eine bdbere Ausbildung von Beobacbtungsmetboden oft Hand in Hand 
mit jener der Tbeorie; es soil biermit also nur das beziiglicbe Ueber- 
Aviegen des einen oder des anderen Momentes gemeint sein. 

Wir baben, aauc gesagt, bisber einen empiriscben Weg betreten, 
denn Avir baben das Gebirge otfenen Auges kreuz und quer durcbstreift, 
die Glacialerscbeinungen desselben verfolgt und sind nicbt unaufmerksam 
gCAvesen auf die unverkennbaren Beziebungen der letzteren zu gCAAnssen 
ReliefAwbaltnissen der Landscbaft. UnAvillkilrlicb kniipften sicb bieran 
Gedankenreiben liber das Auftreten des einen, das Feblen des anderen 
Zuges in der oroplastiscben Configuration des Bodens, und ein genaues 
Studium dieser Besonderbeiten fiibrte uns tbeils direct zu der Erkenntiiiss 
einer Erosionsleistung der alten Gletscber, tbeils saben AAur uns auf 
indirectem Wege durcb eine Discussion der Beobacbtungen zu der An¬ 
il a bine einer solcben Glacialerosion gezAvungen. Diese Discussion aaw 
nun zAvar nienials frei von Speculation und konnte es ilberbaupt nicbt 
sein; zudeiii Avurde aus Darstellungsgriinden bei ibrer Wiedergabe oft 
sogar von dem speculativen Moment der Ausgang genomnien. uni nani- 
licb, Avie betont Avurde, zu zeigen, dass die logiscbe Consequenz des¬ 
selben nicbts anderes als die in Wirklicbkeit ja vorber gemacbte Be- 
obacbtung bedeute. Aber die Grundlage dieses Vorganges ist docb eine 
durcbaus empiriscbe gcAvesen, dieselbe Avurde durcb Beobacbtung in 
der Natur geAvonnen und dann auf geologiscbem Wege AA^eiter verar- 
beitet -und verwertbet; Avir baben nicbt von vorneberein gefragt, ob die 
Gletscber die Fabigkeit der Erosion besitzen, sondern Avir baben als 
Geologen diese Erosionsfabigkeit aus unseren Beobacbtungen in der 
Natur selbst inductiv erscblossen. 

Die Erzielung dieses Resultates legt uns aber in geAvissem Sinne 
die Verpflicbtung auf, den Gegenstand aucb a^oii einer anderen, mebr 
p b y sik a 1 is cbe 11 Seite zu Aviirdigen, beziebungSAveise uns mit bereits 
vorliegenden Bebandlungen dieser Art zu befassen. Es ist zAvar klar. 
dass eine exacte geolog is die BeAveisfubrung das Recbt der 
S e 1 b s t s t a n d i g k e i t fiir sicb in Ansprucb iiebmen kdnne , eben so 
gut, Avie jede andere, und dass der Geologe, Avelcbem auf geologiscbem 
Wege der zAvingeiide NacliAveis der Gletscbererosion gelange, des 
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riiysikers S])eciell zum Zwecke dieses N a c k w e i s e s al s s o 1 cli e n nielit 
iiielir bediirfte; denn soliald eiiiiiial irgendwo cine statt^’efiindenc Erosion 
durcli Gletscher ervviesen ist, muss in diesem Erg’cbnissc notliwendii;’ das 
Vorliandensein aiicli der pliy s i k a 1 i s c li e n ]\[ d g 1 i c h kc i t der Glacial- 
erosion mit eingeschlossen sein. Soldi’ cine exacte llcweisfiilirung ist 
jedocli in den seltensten Fallen mdglicli, und deswegen d Ur fen wir den 
Folgerungen, Avelclie iimerlialb des Bereiclies der einen Disciplin gc- 
wonnen wurden, niclit oline Weiteres eine nnbedingte rUckwirkende 
Tragweite auf etwa gegentlieilige Anschaimngen in der anderen Dis¬ 
ciplin vindiciren. Sicker ist, dass Diejenigen, welcke die Ldsung der 
Streitfrage nack der Gletsckererosion auf pkysikalisckem Wege anstreben, 
sick gauz auf das Feld der Tkeorie und der tkeoretiseken Experimen¬ 
tation begeben', indem sie von Vorgangen, die sie ini Kleinen und unter 
einfacken, willklirlich gewaklten und deskalb geiiau bekannten Bedin- 
gungen studiren, eine Nutzanwenduug auf die in der Natur unter den 
verwickeltsten Umstanden und in der grossartigsten Eutfaltung vor sick 
gekenden Erscheinungen macken. Waren die gesammten Grnndbedin- 
gungen des Pkanomens genau bekannt und Hessen sick in ihren 
Weckselwirkungen bis in das kleinste Detail verfolgen, waren uns die 
einzelnen Daten ikrem absoluten Wertlie nack gegeben, so dass auf 
fester Grundlage an eine strenge matkematisck-physikaliscke Be- 
kandlung der Frage gesckritteii werden kdnnte, dann waren solcke 
Sckliisse, welcke, da ja auck die Physik keine eigentlicke ursacklicke 
Erklarung von Naturvorgangen, sondern nur eine moglickst pracise Be- 
sekreibung derselben liefert, in letzter Linie dock stets nur 
V e r a 11 g e m ei n e r u n g e n der E xp e r i m e n t e g 1 e i ck z u a c h t e n 
sind, in der That beweisend. Aber diese sickeren Grundlagen sind uns 
eben in diesem Falle, wie in manckem anderen, leider vorenthalten, 
und so ricktig deswegen auck bei der metkodiseken Ableitung jener 
Folgerungen vorgegangen wird, so wenig kann man dieselben apo- 
dictisck als unumstosslicke Walirkeiten kinstellen, denn die Basis, auf 
welcker gebaut wurde, war fur die Dimensionen des Gebaudes zu 
schwack fundirt; tkeoretisek zwar lassen sick die pkysikalischen Funda- 
mentalaufgaben, deren Lbsung fiir die Gletsckererosionsfrage von Be- 
deutung ist, mit matkematiseker Sekarfe formuliren, aber fiir die prak- 
tiseke Durckfilkrung der Recknung fekleii die ziffermassigen Daten. 
Nickt in der pkysikalischen Bekandlungsweise als solcken liegt also 
die Sckwacke, sondern in dem weiten Spielraum, der bei den Voraus- 
setzungen der matkematiseken Operation gewakrt ist. Deskalb aber 
muss von geologiscker Seite Widerspruck dagegen erkoben werden, 
wenn die Fakigkeit zur Beantwortung der in Rede stekenden Frage 
lediglick Physikern zugesprocken wird, indem gesagt wird, dieselbe 
miisse „von Physikern entschieden und ihre Lbsung vom Geologen als 
eine der Grundtkatsacken kingenommen werden, auf denen er seine 
Wissensekaft weiter bauen kann.“ Fiir solch’ eine stolze 
Sprache diirfte denn dock der geeignete Moment derzeit nock nickt 
gekommen sein! 

b Zoppritz, Die Fortschritte der Geophysik. GeograpMsclies Jahrbiicli. X, 
Gotha 1885, pag. 29. 

1884. 
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Wie selir die Resultate, welche diircli auf unzureicliender pbysi- 
kalischer Grundlage beriihende Recbnung gewonnen werden , mit den 
wirklicben Verbaltnissen in der Natiir im Widersprucb steben konnen, 
biefiir bieten, worauf scbon Penck^) bingewiesen bat, die Unter- 
sucbiingen und Ausfiibrungen Oldbam’s^) tiber den Cobasionsmodiil 
des Eises ein scblagendes Beispiel. Old bam gelangte namlicb biebei 
zu der Aufstellung folgender Satze: 

1. Gletscber konnen im Maximum Becken von .700 engl. Fuss 
Tiefe und 5 Miles Lange erodiren, weil namlicb eine solcbe Vertiefung 
das Maximum einer Depression darstelle, welcbe von Gletscbern durcb- 
messen werden kann; 

2. Gletscber konnen sicb nicbt welter als 5 Miles liber vbllig 
ebenes Land ausbreiten; 

3. Dementsprecbend kann sicb keine Gletscbereismasse liber grosse 
Flacben unabbangig von der Bodenconfiguration ausbreiten. 

Penck zeigte nun, dass Punkt 2 und 3 der Erfabrung vollstandig 
widersprecben, was ein gewisses Misstrauen aucb gegen Punkt 1 ge- 
rechtfertigt erscheinen lasse, und wies darauf bin, dass Oldbam den 
Cobasionsmodul fllr festes, starres Eis, nicbt aber fllr Gletscbereis be- 
stimmte und seinen Reclmungen die Anscbauung zu Grunde legte, dass 
die Bewegung der Gletscber ein blosses Gleiten sei. Diese Aeusserung 
bracbte die Gegner der Glacialerosion auf den Gedanken, die Sacbe 
durch einen gescbickten, sopbistiscben KunstgrifF so zu dreben, als ob 
Oldbam durcb diese so gewablten Voraussetzungen nur eine „ Concession “ 
an seine Widersacber beabsicbtigt babe. Denn, meint Zbppritz^), 
„wenn er das Eis poroser und den Gletscber plastiscb-fllissig annimmt, 
wobei dann dessen Unterflacbe sicb viel langsamer bewegt, als wemi 
der ganze Eiskorper die mittlere Geschwindigkeit besasse, so fiillt das 
Resultat nocb weit mebr zu Ungunsten der Erosion aus, wabrend anderer- 
seits die Mdglicbkeit der Ausbreitung des Eises liber ebenes Land be- 
tracbtlicb wacbst“; und aucb Gllntber^) lasst sicb dabin vernebmen, 
dass 01 dll a m’s Voraussetzungen „allerdingsnicbt vbllig dem entsprecben, 
was die Glacialgeologie fordern niuss“, dass jedocb ,,eine solcbe barte 
Masse“, wie sie in jenen Voraussetzungen eine Rolle spielt. „kleine 
Felsbuckel nocb immer weit eber wird zerreiben konnen, als ein Gletscber, 
der Hindernissen durcb plastiscbes Ausweicben entgeben kann. Gerade 
der Mangel in Oldbam’s Berecbnungen ist fllr die Lehre von der 
Gletscbererosion gefabrlicb.“ Aber von einem Resultate, welcbes direct 
zu Ungunsten der Erosion ausgefallen ware, von einem Zerreiben des 
Untergrundes u. s. w., ist ja dock bei Oldbam’s Berecbnungen gar 
nicbt die Rede! Die Resultate Oldbam’s, insoweit sie sicb aus 
seinen matbematiscben Deductionen ergeben, baben viebnebr mit der 
directen Erosionsfabigkeit des Eises nicbt das Geringste zu tbuu, sondern 
bezieben sicb ledigiicb auf die Grenzen der Bewegungsmbglicbkeit der 

b Die Vergletscherung der Deutsclien Alpeu, pag. 379. 
On the Modulus of Cohesion of Ice, and its hearing on the Theoiy of Glacial 

Erosion of Lake-Basins. Philosophical Magazine, V. S., vol. VII, London 1879, 
pag. 240—247. 

b 1. c., pag. 28. 
■^) Lehrbuch der Geophysik und Physikalischen Geographie. II. Bd., Stuttgart 

1885, pag. 557. 
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in Betraclit gezog’enen Eiskorper. 01 d li a in lieweist, dass seine 
Gletsclier nicht im Stande seien, Becken von grosserer Ausdelinung zii 
d n r c li m e s s e n, und li i e r a n s erst zielit er den an sich ganz ricb- 
tigen Scblnss, dass sie alsdann aucli nicbt die Fabigkeit besassen, solcbe 
Becken zn erodiren, indem das Eis keine Erosion bewirken konne, wo 
es sich nicbt bewege. Hatte sicb Oldham bei seinen Untersucbnngen 
an die natiirlicben Verbaltnisse der wirklichen Gletsclier gebalten, 
welche beute allerdings einer matheniatiscben Behandlungsweise nocb 
nicbt zuganglicb sind, dann ware er, wie Z b p p r i t z zugibt, zii einem 
Kesnltate gekoranien, welches einer imabbangig von der Bodenconbgu- 
ration erfolgenden Gletscberbewegimg weit gtinstiger gewesen ware. Zu- 
gleich damit,ware aber aucb der Grand gefallen, aus welcbem sicb 
Oldham gegen die glaciale Entstebung von Seebecken ausspricbt; 
denn sowie sich aiis den Eesultaten jener Berecbnungen ergeben hatte, 
dass die Gletsclier die Seebecken, deren Erosion ibnen zugeschrieben 
wil’d, zii durcbmessen vermocbten, wiirde aiis seinen diesbezuglichen 
Untersucbnngen kein der Glacialerosion nur irgendwie imgtinstiger 
Scbluss nielir gezogen werden koniien. Dass eine „harte Massean 
imd fiir sicb der Erosion giinstiger sei, als eine solcbe, die „plastisch- 
flUssig“, dies imterliegt ja keinem Zweifel; aber auf die Arga¬ 
me nte, welche Oldham gegen die Gletschererosion in’s Feld fiihrte, 
and welche sicb aaf die Resaltate von Berecbnangen stiitzen, in 
welcben nicbt direct von Erosion, sondern nur von Be we gang die 
Rede ist, bat diese von vorneherein starkere oder geringere Erosions- 
fahigkeit der Eismasse keinen Einflass. Oldham’s Argument berabt 
auf der BeAvegungsanfahiglveit starrer, lediglicb gleitender Eis- 
niassen in der Tiefe weiter Becken und nicbt aaf directen Unter- 
sacbangen iiber die Erosionsfabigkeit des Eises. Es wird nan einge- 
standen, dass diese Bewegungsanfahigkeit — also aucb das derselben 
entnommene Argument wider die Glacialerosion — beziiglicb plastisch- 
fliissiger Eismassen nicbt bestebe, jedocb anter Einem gesagt, Oldham 
babe seinen Untersucbnngen des we gen starres, gleitendes Eis za 
Grande gelegt, weil dieses an sicb der Erosion giinstiger sei, als 
ein plastisch-fliessender Gletscber. Nan ist aber jene Annabme Oldham’s 
in erster Linie der Bewegung der Eismasse angiinstiger, folglicb 
a n g ii n s t i g e r in seinem Sinne aucb der Erosion. Darin, dass in 
dem vorhergebenden Satze anstatt „der Bewegung an giinstiger 
wie es mit Riicksicbt aaf den Gang der Oldham’scben Argumentik 
beissen miisste, die Wendang: „der Erosion giinstiger^ gesetzt 
wird, darin liegt eben das Sopbisma, indem man einfacb dariiber bin- 
wegsiebt, dass Oldham ja einzig and a Hein von dem Mangel 
an Be we gangs fabigkeit auf den damit verbundenen 
Mangel arn Erosionsfabigkeit zaruckschliesst, und ver- 
scbweigt, dass mit dem Arguniente aucb die daran gekniipfte Folgerung 
falle, wonach statt einer Ueberzeagang eine Ueberredung angestrebt 
wird, sobald man mit Bezug auf das von Oldham erzielte 
Ergebniss ausruft: das masse docb ein Jeder einseben, dass ja 
eine plastiscb-fliissige Eismasse nocb weniger erodiren konne, 
als eine starre! Mit Sopbismen kommt man aber in der Wissenscbaft 
nicbt aaf. 
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Man lasse deslialb die rein akademisclien 01 d h a m'sclien Berecli- 
niing’en in Frieden ruhen iind gebe sicb nicbt vergeblicbe Miibe, durcb 
unlogiscbe Xacbrnfe iiber das eigentlicbe Wesen derselben binwegzn- 
tauscben und glaiiben zn inacben, dass ibre Kesnltate immittelbar die 
Unindglicbkeit der Gletscbererosion an und fiir sicb zum Ausdriick 
bracbten, und dass dieselben bei Zugrundelegung der naturlicben 
Voraussetzungen nocb ungiinstiger ausgefallen waren, „Tbe results are 
of no value, because tbe assumed conditions are not natural conditions, 
and in this tbe work unfortunately resembles many of tbe attempts to 
apply mathematics to geology.“ So aussert sicb Davis^), welcber docb 
aucb ein Gegner der Glacialerosion ist, iiber den Oldbanrscben 
Versucb, und man kann ibm bierin nur vollstandig beipflicbten. 

Das die alten Gletscber in ibrer Bewegung bis zu einem gewissen 
Grad von der Configuration des Untergrundes unabbangig waren, dass 
sie weite Depressionen von nicbt unbetracbtlicber Tiefe durcbmassen, 
und dass aucb an den Gebangen der Tbaler unter dem Drucke bober 
gelegener Eismassen stellenweise eine aufwartsgericbtete Bewegung in 
dem Eiskbrper erfolgte, dies sind T b a t s a c b e n, welcbe durcb Beob- 
acbtung in der Natur erkannt wurden, und an denen durcb pbysikaliscbe 
Deductionen irgeudwelcber Art weder gemakelt, nocb geriittelt werden 
kann. Wenn desbalb diesbeziiglicb angestellte Berecbnungen aucb nocb 
bfters das Resultat ergeben sollten, dass eine Bewegung der grossen 
diluvialen Eismassen unter giinstigen Umstanden (1) wobl stattgefunden 
baben konnte, jedocb „nur in der Art, dass diese Bewegung auf die 
oberen Eisscbicbten sicb bescbrankte, wobingegen die unteren Partien 
von derselben ausgescblossen waren und in Rube verbarrten“ so ge- 
niigt der Hinweis auf die macbtigen Grundmoranen der alten Gletscber 
und insbesondere aucb des nordiscben Inlandeises, um zu zeigen, dass 
aucb in den untersten Partien am Grunde selbst weit ausgedebnter 
Gletscber und Eismassen tbatsacblicb eine Bewegung erfolgte, und es 
gentigt ein weiterer Hinweis auf die erratiscben centralalpinen Grund- 
moranengescbiebe, welcbe sicb in mancben Tbalern der Xordlicben 
Kalkalpen finden, und welcbe unter dem Else iiber die niederen 
Passboben binweggescbleift wurden, um uus dariiber zu belebren, dass 
die Bewegung der Gletscber in einzelnen Fallen aucb entgegen der 
Neigung des Terrains gericbtet war. Steben nun die Ergebnisse von 
Berecbnungen und Speculationen mit diesen imzweideutigen Beobacbtungen 
im Widersprucb, dann muss wobl der Febler irgendwo in den Voraus¬ 
setzungen jener ersteren zu sucben sein, keineswegs aber werden da- 
durcli diese letzteren betroffen. Denn die Beobacbtung ist nun einmal 
die Mutter der Speculation und gebt desbalb dieser nicbt nur zeitlicb, 
sondern aucb dem Range nacbvoran; und mag aucb die Tocbter der 
Mode zuliebe bfters den Versucb macben, ibr reicbgeputztes Phantasie- 
costume nacb der knappen, schmucklosen Facon pbysikaliscb-matbema- 
tiscber Betracbtuugsweise zuzustutzen — sie wird bierdurcb bocbstens 
ibre Blbssen besser ersicbtlicb macben, obne mebr zu scbeiuen, als 
sie ist. 

b Glacial Erosion, Proceedings of the Boston Society of Natural History. 
Vol. XXII, Part. I. Boston. 1883, pag. 28. 

Oldham, 1. c., pag. 246. 
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Thatsache also ist es, class die alteii, niaclitig’cn Gletscdier aitch 
an ibrer Soble sicb l)eweg’ten, nnd die pliysikaliscbe Frage, deren Be- 
antwortiing’ bei beiderseits riclitigem Vorgange niit den geologischen 
Befnnden im Einklang steben muss, ist die, ob eine solcbe Eisniasse 
im Stande sei, eine erodirende AVirkung auf ibren Untergrimd aiis- 
zuilben. 

Diese so formidirte Frage ist wobl obne AVeiteres zu bej alien, imd 
zwar selbst obne Eucksicbtnabme aiif die lose Gesteinsscbicbte, welcbe 
sieb zwiseben dein Gletsebereise nnd seiner festen Unterlage betinclet. Denn 
sobald ein Korper iiber einen anderen binbewegi: wird, ist neben der 
AFirknng des ersteren auf den letzteren ancb in nmgekebrter AA'^eise 
eine solcbe des letzteren auf den ersteren gesetzt, da bei alien Form- 
veranderuugen der einander bertibrenden Tbeile in letzter Linie Alole- 
eularkrafte in Frage kominen, welcbe clem Principe von AAlrkung und 
Gegenwirkung geniigen. Insoferne erscbeint die weitverbreitete A^or- 
stellung unricbtig, class von zwei Kbrpern im festen Aggregatzustancle, 
welcbe unter einem gewissen Druck uber einander binweggescboben 
werclen, stets nur der weicbere clurcb den Angriff des barteren eine 
partielle Stdrung seiner Cobarenz erleiclen kbnne, wabreud dieser bartere 
Ybllig unverletzt aus clem A^ersucbe bervorgebe. Dass aucb weicbere 
Gesteine bartere zu ritzen vermogen, dies bat Daubreep langst 
experimentell erwiesen, indem er eine Granitplatte mit einem Stiicke 
litbograpbiscben Scbiefers scbrammte. Aber wir baben es clurcbaus nicbt 
ndtbig, erst zu Experimenten unsere Zuducbt zu nebmen, sonclern konnen 
dieses A^erbalten den gewdbnlicben A^orkommnissen des alltaglicben 
Lebens entnebmen, wobei nur die eine Bedingung erfullt sein muss, 
dass die gegenseitige Einwirkung der Korper lange genug anclauere 
Oder sicb biureicbend oft wieclerbole, um die Folgen clerselben durcb 
Summirung aucb an clemjenigen Korper sicbtbar zu macben, welcber 
soust scbeinbar gar nicbt unter ibnen leiclet. Aber es ist eine Erfabrung 
allgemeinster Art, dass Scbneiclewerkzeuge bei langerem Gebraucb ibre 
Scbarfe verlieren, wenn aucb, wie es bei Easirmessern, Tucbscbeeren 
u. clergl. der Fall ist, nur sebr weicbe Gegenstande mittels derselben 
bearbeitet werclen, und einem jeclen Scblittscbublaufer ist die Tbatsacbe 
bekannt, class die stablemen Kanten seiner Scblittscbube, welcbe nur 
mit Eis in Berlibrung kommen, sicb abstumpfen und langstens jeden 
zweiten AAlnter wieder von Xeuem zugescbliffen werden miissen. Derlei 
Beobacbtungen konnen aucb an allerband Sticb- und Bobrwerkzeugen, 
an Xabnadeln, Ablen, Zirkelspitzen, Eeissfedern u. s. w. gemacbt 
werden, kurz die bartcsten Gegenstande unterliegen mit der Zeit einer 
allmaligen Abniitzung seitens xiel weicberer Korper. Freilicb werclen 
diese letzteren bierbei unvergleicblicb starker in Mitleidenscbaft gezogen. 

b Reclierclies experimentales siir le striage des roclies dn an plienomene 
erratique. et snr les decompositions cliimiqnes prodnites dans les actions mecaniques. 
Comptes Rendns de I’Acad. d. Sc. Paris, XLIY. 1857, pag, 999. — Reclierclies experi¬ 
mentales snr le striage des roches du an pheuomene erratique, snr la formation des 
galets, des sables et dn limon et snr les decompositions cMmiqnes prodnites par les 
agents mecaniqnes. Annales des Mines. Paris. Y. Ser. XTI, 1857, pag. 542. — 
Recberches experimentales snr le striage des roclies dn an pbenomene erratiqne, snr 
la formation des galets, des sables et dn limon, et snr les decompositions cMmiqnes 
par les agents mecamqnes. Bull. d. 1. Soc. geol. de France, II. S., t. XY, 1857—58, pag. 255. 

JaMbnch der k. k. geol. Reichsanstalt 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 70 
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als jeiie anderen, liarteren Korper, und wenn man deslialb aucli dem 
reinen Gletschereise an sicli eine abscddeifende AVirkiing aiif den Fels- 
grnnd zuerkennen muss, so erscbeint es dock, woranf Zoppritz^) und 
Davis 2) bingewiesen baben, von vorneberein ausser Zweifel, dass 
das Eis selbst weit mebr als der feste Eels miter dieser Erosion leide. 

Hier sind jedocb zwei Punkte von wesentlicber Bedeutimg. Jene 
starkere Abnlitzung des Eises kiinnte nur dann auf die Erosionsfabig- 
keit desselben einen scbmalernden Einfluss ausldien, wenn durcb dieselbe 
die erodirende Eismasse dauernd vermindert, also aucb ibre Erosions- 
wirkung in entsprecbender Weise reducirt wUrde. Dies ist aber durcb- 
aus niclit der Fall, da stets neue Eisinassen an die 8telle der alten 
treten, und somit der Gletscber das, was er allenfalls verliert, innner 
wieder ersetzt, wabrend der Fels liber keine abnlicben Ersatztruppen 
gebietet, und es soinit lediglicb eine Frage der Zeit ist, dass sicb seine 
jeweils zwar nur kleinen Verluste endlicb denn dock zu einer deutlieb 
wabrnebmbaren Grbsse summiren. Des Weitereu aber darf nicbt ausser 
Acbt gelassen werden, dass die Masse eines Gletscbers in inancben 
Beziebungen, und zwar vornebinlicb was ibre Bewegung und den Zu- 
sanimenbang der einzelnen Tbeile anbelangt, die Eigenscbaften eines 
pi asti sell-fills si gen Mediums besitzt, und dass desbalb von einer 
Lostrennung einzelner Tbeile, von einer Erosionserleidung des Eises an 
seinem Grunde, wo es unter bobem Druck stebt, eigentlicb umsoweniger 
gesprochen werden kann, als ja das Eis liberdies in der Regelation 
einen Factor besitzt, welcber jene Lostrennung oder Abscbabung kleiiier 
Partikel — wenn es namlicb llberbaupt zu einer solcben kommen kbnnte 
— sofort wieder wettmacben mllsste. Insoferne also das Gletscbereis 
als eine plastiscb-fliissige Masse lietracbtet wird, insoferne kann es selbst 
wold erodiren, seinerseits aber keine eigentlicbe Erosion erleiden, eben- 
sowenig wie das fliessende Wasser, welcbes ja aucb den festen Fels 
angreift und dock selbst gewiss nicbt den Folgen einer Gegenerosion 
unterworfen ist. Sagt man nun aber, dass das Gletscbereis an sicb als 
plastiscb-flussige Masse viel weniger erodiren kbnne, als wenn es 
Starr ware, so ist dies allerdings ganz ricbtig, aber dass es deswegen 
gar nicbt erodiren konne, das folgt daraus uocli lange nicbt, und dass 
diese Erosion aucb merkbar werde, das ist, wie bereits betont, eiiizig 
und allein eine Frage der Zeit. Aus demselben Grunde mllsste man sonst 
aucb vor Allem dem Wasser, welcbes ja dock eine vollkommene Fliissig- 
keit ist, alle und jede Erosion absprecben, die es indessen, aucb ab- 
geseben von cbeniischen Einwirkungen und voii einer etiva igen Bela dung 
mit Gescbieben, durcb seinen eigenen directen mecbaniscben Angriff 
ausllbt. Ebenso wie aber die erodirende Tbatigkeit des fliessenden 
Wassers eine enorme Steigerung ertabrt, sobald dasselbe Gescbiebe mit 
sicb fulirt und mittels derselben an dem Felsgrunde feilt und scbeuert, 
in gleicber Weise muss aucb die Erosion des Gletscbereises iiberaus 
kraftig durcb die zablreicben Gesteinstrilmmer unterstiltzt werden, welclie 
es an seiner Soble mit sicb fortscbleift. Indem das Eis diese lose Gesteins- 
scbicbte unter sicb bewegt und sie gegen den Felsgrund reibt, „erbalt 

Der gegenwartige Stand der Geophysik. Geograpliisclies Jalirbncli. VIII. 1880. 
Gotlia 1881, pag. 74. 

1. c., pag. 28. 
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es (lie Wirkiing ciner Feile“, C8 wire! zuiii „Kitt, in wclchen die Scldeif- 
steine gefasst sind“. Gegen diesen dfters gebraucliten Vergleicli wurde 
nun aber von geoplivsikalischer Seite Einsprache erboben, indern gefragt 
wurde, ob denn Derjenige, welclier einen solclien Vergleicli ini Munde 
fiilire, sebon einmal versuclit babe, „8tablkdrner durcb einen Kitt in 
einen feilenalmlicben Korper zu verwandeln und mit diesem Instrument 
zu feilenV Der erste Versucb wiirde geniigen, um ibm dieses ungllicklicbe 
Bild aus der Hand zu winden.“ -) 

Hierauf die Ant wort: Gewiss wurde dies versuebt, und 
z w a r mit g u t e m E r f o 1 g! A\dederum kann bier auf ein Experiment 
Daubree’s verwiesen werden, welcbes jenem „unglucklicben Bild“ 
direct mit Bezug auf den eigentlicben Gegenstand seiner Darstellung 
entgegen kommt. D a u b r e e maclite Sebrammversuebe auf Granitplatten, 
indem er andere Steine in Holzbldcke fasste und dieselben unter Druck 
liber die Platte binweg bewegte. Anstatt in Holz fasste er die Steine 
nun einmal aueb in einen E i s b 1 o c k und zwang die Gesebiebe, aucb 
auf diese Weise die Granitplatte anzugreifen und Streifen auf derselben 
zu zieben. Hiermit ist jener ,,pbysikaliscbe“ Einwand, welclier wobl 
nur akademiseb erboben wurde, beseitigt. Uebrigens gibt es aucb bier 
naberliegende Beispiele, welcbe dasselbe beweisen. Sind denn niebt die 
bekannten Scbmirgel-Messerscbleifer in abnlicber Weise entstandene 
,,feilenabnlicbe Korper“, bei denen die feinen Korundkorneben durcb 
einen erbarteten Kitt zusammengebacken werden, und bietet niebt das 
Scbniirgelpapier eine noeb scblagendere Illustration dafiir, dass man 
selbst mittels einer verkitteten Kdrncbenscbicbt, welcbe sicb nur auf 
die Oberflacbe des filbrenden Kdrpers erstreckt, sebr wobl auf anderen, 
barten Gegenstandeu sebeuern und feilen kann ? Freilicb breeben viele 
dieser Kdrncben aus, aber insolange niebt nur mit einer Kante, sondern 
mit der ganzen FI a die des „feilenabnlicben Kdrpers“ gefeilt wird, 
bat dieses Ausbreeben an sicb auf die angreifende Wirkung keinen 
aufhebenden Einfluss; man kann ja dock aucb lose liegende Kdrner 
mittels irgend eines Kdrpers an einen anderen Kdrper anpressen und 
liber denselben binwegsebieben und auf diese Art eine Kritzimg imd 
Absebeuerung desselben erzeugen. 

Gerade deswegen aber ist jener von Zdppritz angedeutete Hin- 
weis auf das Ausbreeben der durcb einen Kitt in einen feilenabnlicben 
Kdrper verwandelten Stablkdrner mit Bezug auf den Vergleicli des 
Gletscbers mit einer Feile ganz besonders ungliicklicb gewesen, und 
zwar in doppelter Beziebung. Kdnnen denn die Gesebiebe einer plastiscb- 
fllissigen Masse, wie es das Gletscbereis ist, liberbaupt ausbreeben? 
Und gesetzt den Fall, sie kdnnten es, wobin sollten sie denn durcb 
dieses Ausbreeben gelangen, was sollte nunmebr mit ibnen gesebeben? 

b Penck, Die Vergletscherung der Dentsclien Alpen, pag, 380. 
Zdppritz, Die Fortschritte der Geopliysik. Geographisches Jakrbncli. X. 1884. 

Gotlia 1885, pag. 28. 
1. c., pag. 998, beziekungsweise 542 und 256. — Syntbetisebe Studien zur 

Experimental-Geologic. Deutsebe Ausgabe von Gnrlt, Braunschweig 1880, pag. 219. 
Aucb die meebanisebe Erosion des Wassers wird ja bauptsacblicb durcb 

dessen Gescbiebefubnuig vermittelt, und das Wasser ist gewiss nocb nacbgiebiger, als 
ein Gletscber, nnd bait die Gesebiebe, mittels deren es feilt und sagt, — die Zabne der 
Sage — nocb loser! 

70* 
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Konnen sie sich etwa diirch ilir Ausbvechen der Beweguug iind dem 
Drucke, dem sie imterliegen, entziehen, wie die ausfallendeii Kbrner 
an den Kanten jener Verg’leichsfeile ? Die Beantwortnng dieser Fragen 
ergibt sich wold von selbst. Die Geschiebe, welche zwisclien dem 
Gletscher nnd seinem festen Untergnmde sich befinden imd in ihrer 
Gesammtlieit als die G r n n d m o r a n e des Gletschers bezeiclinet werden, 
die konnen nach keiner Seite hin entweichen, sondern sind gezwnngen, 
an der Bewegimg der Eismasse Antheil zn nehmen. - Dass diese Be- 
wegung der Grundmorane in den meisten Fallen eine langsamere sein 
wird, als jene des Eises, dies ist an nnd fiir sich natllrlich imd wnrde 
ziulem anch von N i 1 e s i) dnrch directe Beobachtimg an zuganglichen 
Stellen des Gletscherbettes erwiesen. An solchen Stellen, wo die Unter- 
flache des Eises den Felsgrimd oder die Seitenwand local nicht berhhrt, 
entstehen namlich in dem Eise imter dem 'Widerstande von einge- 
klemmten Geschieben oder vorspringenden Ecken des Felsbodens mehr 
Oder weniger deutliche Fnrchen, welche sich im 8inne der Bewegnngs- 
richtung nach vorAvarts erstrecken, nnd somit, Avenn sie von einein 
Geschiebe ausgehen, auf eine raschere BeAvegimg des Eises gegenilber 
diesem letzteren zu scddiessen gestatten. Aiif dem Grnnde grosser, 
machtiger Gletscher, AAde es z. B. insbesondere die dihmalen Eisstrome 
Avaren, Averden jedoch solche Fnrchen selbstverstandlich nicht be- 
stehen konnen, denn in Folge des starken Drnckes der Itberlastenden 
Eismasse nnd seiner Plasticitat mnss das Eis alle Unebenheiten seiner 
Sohle vollstandig erfhllen nnd ansgleichen, ahnlich Avie ein Gypsbrei, 
Avelcher nnter starkem Drnck hber eine ranhe nnd etAva mit losen 
Fragmenten bedeckte Flache hinAveggepresst Avird, sicherlich keinen 
Hohlranm nnter sich dnldet, sondern einen jeden solchen, Avelcher dnrch 
Fnrchenbildnng oder dergleichen entstehen Avollte, in demselben Masse, 
in Avelchem er sich bildet, sofort Avieder ansfhllt. Das liegt ja eben in 
dem Wesen plastisch-flussiger Massen. 

Fassen wir das bisher Gesagte znsammen, so haben Avir mit 
folgenden nnbestreitbaren Thatsachen zn rechnen: 

1. Die alten Eisstrome haben sich nicht nnr oberflachlich, sondern 
anch in iliren nntersten Partien bewegt nnd Avaren hierbei insoferne 
von der Configuration des Untergrnndes nnabhangig, als sie anch er- 
wiesenermassen im Stande Avaren, nnter nicht allzngrossen Neignngs- 
Avinkeln nnd anf nicht allzngrosse Hbhe der Xeignng des Terrains 
entgegen sich zn bcAvegen. 

2. Das Eis an nnd flir sich ist im Stande, eine geringe abschlei- 
fende Wirknng anf den festen Felsgrimd anszniiben, Avelche sich bei 
genhgend langer Daner zn jeder beliebigen Grbsse snnimiren kann. 

3. ZAvischen dem Eise nnd seiner festen Unterlage befindet sich 
die Grundmorane, Avelche an der BcAvegimg des ersteren nnter hohem 
Drncke Antheil nimmt nnd in Folge dessen eine betrachtliche Ab- 
niitznng ihrer eigenen Bestandtheile erleidet, Avobei nicht minder aber 
anch eine solche der festen Unterlage bewirkt Avird. 

Ans diesen Satzen, Avelche, ich AAdederhole es mit Nachdrnck, 
vollstandig erwiesene nnd keinesAvegs erst nen entdeckte Thatsachen 

b Upon the Relative Agency of Glaciers and Snb-Glacial Streams in the Erosion 
of Valleys. Proceedings of the Boston Soc. of Nat. Hist. XIX. 1878, pag. 332. 
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sind, Thatsachen, an denen niclits geandert werden kanri, geht aber 
unbeding’t bervor, dass im Allgemeinen die p li y s i k a 1 i s c b e M d g- 
licbkeit vorbanden ist, dans Gletscber sowobl auf stetig geneigter 
Unterlage, als aucb auf dem Griinde von beckenartigen Vertiefimgen 
erodiren kdnnen, and dass somit der Annabme, dass die Gletscber 
solcbe Becken aucb selbst zu sebatfen im Stande seien, sobald sie nur 
iiber die binreicbende Grdsse und die iidtbige Zeitdauer ibres Bestandes 
verfiigen, ein principielles pbysikaliscbes Hinderniss niebt im Wege stebt. 

Die Frage nacli der Mdgliebkeit der glacialen Entstebung von 
Seebecken i m Allgemeinen bat mit dieser Erkenntniss ibren pbysi- 
kaliscben Cbarakter bereits verloren, sie ist als solcbe ilberbaupt er- 
ledigt. 1) Der Gletscber erodirt, er bewegt sicb aufwarts, folglicb 
kann er ein Becken erodiren. Das ist so klar, wie irgend etwas. 
Mdglicb also ist es, dass die Gletscber Seebecken erzeugen, aber ob 
dieser Vorgang unter gegebenen Verbaltnissen aucb in W i r k 1 i c b k e i t 
erfolgte, das ist nunmebr die neu erwacbsende Frage. 

Diese Frage ist nun aber rein geologiscben Charakters und kann 
nur in der Natur durcb Beobaebtung und bieran geknupfte logiscbe 
Scbliisse, niebt aber in der Studirstube durcb auf unsicberer Grundlage 
berubende Speculationen ibre Entsebeidung finden. Der Pbysiker vermag 
vorweg nur im Allgemeinen zu sagen, dass Gletscber erodiren kounen, 
und dass es eine Frage der Zeit sei, in welebem Masse dies gesebehe; 
aber indem er dieses sagt, uberantwortet er die Bebandlung des Gegen- 
standes bis auf Weiteres dem Geologen, welcber nunmebr naebzuseben 
bat, ob er in der Natur tbatsacblicb Erosionsgebilden der Gletscber 
begegne, und ob somit jener Vorgang der Glacialerosion, welcber keines- 
wegs als pbysikaliscb unmdglicb bezeiebnet werden kann, sondern 
welcber yielmebr bei binreicbend langem Bestande maebtiger Gletscber 
notbwendigerweise zum siebtbaren Ausdruek gelangen muss, denn aucb 
in Wirklicbkeit stattgefunden babe. Ergibt sicb, dass dies in der That der 
Fall war, linden sicb in der Natur Erosionsformen, welcbe sicb unzwei- 
deutig als durcb Gletscber bervorgerufen erweisen, dann mdgen die 
Pbysiker dieses Forsehungsresultat zur Kenntniss nebmen und es mit 
Zugrundelegung specieller Falle in ibrer Weise verarbeiten^ den allge¬ 
meinen Erosionsvorgang als einen Complex pbysikaliscb discutirbarer 
Bewegungsprocesse darstellen und denselben unter Beniitzung ibrer 
Hilfsbegriffe besebreiben. Auf diese Art also kann sicb der Pby¬ 
siker des Gegenstandes wieder bemachtigen, aber niebt, um seinerseits 
nacbtraglicb nocbmals eine principielle Entsebeidung zu fallen, die ja 
sebon in dem Zugestandnisse einer wenn aucb noeb so geringen Ero- 
sionswirkung des Gletscbers entbalten ist, sondern um viebnebr seine 
Anschauungen liber die Widerstandsfabigkeit von Fels und Eis und 
ibre gegenseitige Einwirkung im Grossen mit den in der Natur ver- 
borgenen und von dem Geologen erschlossenen diesbezliglichen Auf- 
klarungen in Einklang zu bringen, und das Verhaltniss des geologiscben 

b Ich bitte mich Mer nicht misszuverstelien, es ist mir von der principiellen 
Moglichkeit, von der physikalisch-theoretisclien Denkbarkeit des Vorganges der 
Aussclileifung von Becken diu’cb Gletscher die Rede, keineswegs aber davon, dass dieser 
Vorgang anch wirklich stattgefunden habe nnd deshalb mit Rucksicht anf Obiges 
bereits aiich als Factum bewiesen sei. 
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Factors: Zeit zu den pliysikalisclien Vorgan^en der Gegenwart zu 
ergriinden. 

Vom geologischen Standpiinkte liaben ^Yir min aber die Sadie 
bereits an friilierer Stelle bebandelt nnd sind hierbei zu der Erkenntniss 
gekoinmen, dass die Gletscber in niclit unbedentender Weise an der 
Erosion ibren Antlieil nabmen, dass ilire Erosionsleistung diejenige des 
fliessenden Wassers nnter sonst gleiclien Umstanden iibertraf. nnd dass 
die Gletscber eigenartige Holilformen aiiszubilden in> Stande waren. 
welclie das Wasser nie nnd ninnner zn erzengen vermocbte. Audi dieses 
Ergebniss ist niclit nen, es wnrde znerst von de ^Mortillet nnd 
E a in s a v gev onnen, von G e i k i e , Holland, C r o 11 nnd vielen 
Anderen weiter ansgebildet nnd vertblgt, in nenester Zeit aber am 
Glanzendsten von Penck vertbcbten, in dessen Hanptwerke liber „Die 
Vergietschernng der Dentsclien Alpen“ ancb eine vortreffliclie Cbarak- 
teristik der hieran geknlipften Discnssionen gegeben wird. Von anderer 
Seite namlidi wnrde jenen Ansicbten nnd geologischen Befnnden in der 
entschiedensten Weise entgegen getreten, nnd es erwiichst deslialb 
nnmnehr die Pflidit, die dagegen geltend gemacliten Eimviirfe zn nnter- 
snclien. Hierbei ist es mir indessen wold gestattet, im Allgemeinen an 
das genannte AVerk von Penck anznkniipfen nnd midi anf das 
AA^icbtigste von dem zn besdiranken, was dem Kernpimkt der Sadie 
am naclisten koiiimt nnd bislier nodi keiiie oder keine geniigende 
Erwidernng gefnnden. Eine vollstandige Znsaninienstellnng aller jener 
Einwande, eine ersdiopfende Darstellnng nnd Beliandlnng des Tlienias 
der Glacialerosion zn geben, ist niclit der Zweck dieser Zeilen, er 
liesse sicli in dem Kalinien eines Capitols der vorliegenden Sclirift niclit 
erreidieii. Die geologisdien Befnnde^ anf Grnnd deren die Tlieorie von 
der Glacialerosion nnd insbesondere von der glacialen Entstelmng von 
Seebecken entstand, bernlien anf tliatsaclilidien Beobaditnngen, nnd diese 
lassen sicli nnr an Ort nnd Stelle in der Natnr selbst controlliren. Xnr 
von einer wissensdiaftlidi strengen Zergliedernng dieser Tliatsaclien 
aber liisst sicli die Entsdieidnng der „brennenden“ Frage nacli der 
Glacialerosion erwarten. Die Erorternngen, welclie einer derartigen Be- 
liandlnng der Frage nacli syntlietisclier Metliode beziiglicli der Mbg- 
liclikeit des Vorganges a priori vorangescliickt werdeii, be- 
sitzen eineii rein akadeniisclien Cliarakter, nnd dies gilt insbesondere 
von gewissen Analogiescliliissen, welclie von Beobaclitnngen am Znngen- 
ende der lientigen Alpengietscher anf Vorgange gezogen werden, die 
nnter den gewaltigen Eisniassen der dilnvialen Gletsclierstrbme statt- 
gefnnden liabeii. 

Das Bedentendste, was seit den griindliclien Darlegnngen 
P e 11 c k‘s gegen die Glacialerosion gesclirieben wnrde, ist nnstreitig 
in Heim’s „Handbncli der Gletsclierknnde“ P entlialten, jeneiii „nio- 
dernen Codex der Glacialtlieorien“, wie Giintlier^) das vortreffliclie 
Work bezelclinet. Heim verwalirt sicli zwar dagegen 2), dass es seine 
Absiclit geAvesen sei, bier „einen anstiilirlicben Feldzng gegen die 

b Handbucli der Gletsclierkunde. Stuttgart 1885. 8A 560 S., mit zwei Tafelu 
und einer Karte, 

Lelirbucli der Geoplij^sik. II. Bd. Stuttgart 1885, pag. 558. 
b 1. c., pag. 399. 
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Uebertreibiuig’en der Gletscberwirknngcn zii Tlial-, Cirkiis-, Fjord- uiid 
Seebildimg zu uiiterneliiiien“ ; dass er aber dieseii Feldzug, wenn aucli 
scbon iiiclit unteriiomiiieii, so dock ziiin ]\Iiiidesten in aller Form 
gepredigt liabe, dies wird er gewiss niclit in Abrede stellen wollen. 
Es wnrde bier in der That so ziemlicli Alles vorgeljracbt, was niir 
irgendwie nnd von irgendwem jemals der Glacialerosionstheorie ent- 
gegengebalten wiirde, wobei es selbstverstandlicli ancli nicht an eigenen 
Einwendiingen von Heim selbst feblt, welclier ja gegenwartig wolil der 
eifrigste Streiter wider die Glacialerosion ist nnd in dem gegnerischen 
Feldlager den 01)erbefeld fitlirt. Dem nnbefangenen Beobacliter kann 
es jedocli niclit entgeben, dass seit einiger Zeit, nnd zwar seit dem 
Erscheinen der „Vergletscbernng der Dentscben Alpen“, in die Eeiben 
der Gegner eine Erbitternng sich eingesclilichen babe, welche nnter 
Anderem ancb in dem „Handbncli der Gletsclierknnde“ znm nnwill- 
kommenen Ansdrnck gelangt; die Bemerknng kann niclit iinterdriickt 
werden, dass in dem betrelFenden Absclinitte dieses Werkes niit Be- 
danern jene vornebnie Rnlie nnd Objectivitat vermisst wird, welclie zn 
allernieist ein Handbncb cliarakterisiren soli nnd kann, nnd zwar 
ancli dann, wenn der Antor nocli so selir in der einen oder anderen 
Angelegenlieit persbnlicli engagirt ist. Es beriilirt znm Mindesten iiber- 
rascliend, wenn in einein soldien Werke die Vertreter der gegen- 
tlieiligen Ansiclit gelegentlicli in niclit missznverstebender Weise als 
„Gletscliertlieoretiker“ oder als „ extreme Entlinsiasten“ bezeiclinet 
werden, nnd iliuen obne Weiteres nngenngendes Stndinm nnd Unkennt- 
niss der bentigen Gletscber impntirt wird, wenn von „verzweifelten 
Yersncben“, von eineni „sicb versteigen“ zn Bebanptnngen, von „Ueber- 
treibnngen“, von „anf Uniwegeu erbracbten Beweisen“ nnd ..complexen 
Feblerqnellen“ die Rede ist, oder wenn der verdienstvolle Scbweizer 
Geologe seineu Gegnern knrzweg mit dem Vorwnrfe von „blossen 
Pbantasiegebilden“ nnd „klibnen Pbantasiesprnngen“ zn Leibe riickt. i) 
Hatte Heim vor zwanzig Jabren also gesprocben, dann ware die Sadie 
etwas anders gewesen; danials lag die Tbeorie der Glacialerosion 
nodi in ibrer Kindbeit, damals war die Tyndall’scbe Ansiclit von 
der erfolgten Anspfllignng der Tbaler dnrcb die Gletscber eben erst 
erstanden nnd nodi niclit allgeniein begraben, nnd mit Bezng anf jene 
letztere ware Maiicbes von Obigeni berecbtigt gewesen. Audi stbsst ja 
in der Regel jede nene Tbeorie anfanglicb anf conservative!! IJnglanben 
nnd scbroffen Widerstand, nnd es ist dies besser, als wenn sie allzeit 
sofort mit offenen Armen empfangen wiirde; sie wird bierdnrcb ge- 
nbtliigt, sicb geistig zn coiicentrireii nnd eiitweder ibr Geriiste zn 
befestigen nnd zn stiitzen, nni alien Anfeindnngen znm Trotz sicb sieg- 
reicb zn bebanpten, oder aber im Gegenfalle je elier, je besser zn- 
sanimenznbrecben nnd voiii Scbanplatze ibres Wirknngskreises mit 
grbsserem oder geringerem Geriinscbe zn verscbwinden. Hente aber ist 
diese innere Befestignng binsicbtlicb der in Rede stebendeu Tbeorie 
bereits in vollem Gang, sie vollziebt sicb anf Grnnd von Tbatsacben, 
welcbe von geUbten Beobacbtern erkaiint wnrden, nnd „Diejenigen, 
welcbe in ibreiii geologiscben Forscbniigsgebiete bisber“ eine solcbe 

b 1. c., pag. 341, 350, 383, 388, 392 nnd 400. 
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Tliatsaclie selbst gefimden habcn, baben keiu Eecht. zn be- 
baupteu, sie existire nicbt.“ i) Heute siud die Ansicbteu ilber die Glacial- 
erosion ibres abeuteuerlicben Cbarakters bereits entkleidet, imd wisseu- 
scbaftlicbe Forscbimg’ ist an die 8telle wissenscbaftlicben Fabidirens 
getreten; ernstbafte Manner gel)en sicb redlicb Milbe, nacb bestein 
Kdnnen imd Wissen die Entstebungsweise gewisser Erosionsformen der 
Erdoberflacbe zu imtersucben, nnd die Tbeorie der Glacialerosion bndet 
ibren Beifall. Heute bat mitbin die wissenscbaftlicba Erdrterimg init 
dieser Tbeorie zii recbnen, imd deswegen b e u t e n o c b so wegwerfend 
von derselben zu sprecben und den ernstbaften Arbeitern, welcbe jenes 
Feld bestellen, derartige Ausdriicke, ’sHe die mitgetbeilten, entgegenzu- 
scbleudirn, und dies nicbt etwa in einer polemiscben Scbrift. sondern 
in einem H a n d b u c h e, welebes den allgemeinen Stand der Wissen- 
scbaft bezeicbnen soil, das ist eine Provocation, und diese muss 
rubevoll, aber eutscbieden zuriickgewiesen werden. 

Der Kernpunkt der Frage nacb der Glacialerosion ist in den Ver- 
biiltnissen und Erscbeinungen der Grundmorane zu sucben, und zwar 
sowobl nacb ibrer Bildung, als aucb mit Bezug auf ibre Bewegung. 

Fill’ die Art der Entstebimg der Grundmorane sind von vorne^ 
herein drei Mdglicbkeiten gegeben; es konnen Tbeile der Oberflacben- 
inoranen durcb die Kliifte unter den Gletscber geratben; es kann bereits 
vor der Vergletscberung angebaufter alter Gebirgsscbutt oder Fluss- 
scbotter Material flir die Grundmorane liefern; es kann endlicb der 
Gletscber den Felsboden aufscburfen und sicb so seine Grundmorane 
unabbangig von anderen Factoren durcb eigeue Arbeit erzeugen. Sollte 
sicb ergebeu, dass letzteres bierbei von wesentlicber Bedeutung war, 
dann kdnnte man mit Rlicksicbt auf die ausserordentlicbe Macbtigkeit 
und weite Verbreitung der alten Grundmoranen eine sebr betriicbtlicbe 
Erosionsleistung der alten Gletscber nicbt in Abrede stellen. 

Heim-) bebauptet nun: ;;Die Grundmoranen stammen bei sebr 
vielen Gletscbern [^Alpen, Himalaya, Xeuseeland) zum grbssten Tbeil 
von den Obernioranen” und verweist bebufs Recbtfertigung dieses Aus- 
sprucbes auf pag. 373 seines Werkes, allwo zu lesen stebt, wie im 
Jabre 1873 auf dem Unteraargletscber in seiner Gegenwart „an beissem 
Sommertage der Block von einem Gletscbertiscb kippte und drblmend 
in den nebenstebenden Eisscbacbt sturzte“. Dass solcbe denkwilrdige 
Ereignisse aucb auf anderen Gletscbern und aucb zu anderen Zeiten 
stattfinden, ist nun meines Mlssens allerdings nocb von Xiemandem 
bezweifelt worden; aber eine andere Frage ist es, ob dieser „neben- 
stebende Eisscbacbt“ bis auf den Grund des Gletscbers binabreicbte, 
was von Heim in jeneni speciellen Falle nicbt untersucbt wurde. Im 
Allgemeinen aber ist bekaunt. dass die Kliifte und Gletscberscbacbte 
r„Miiblen“) nur in iiusserst vereinzelten Fallen, und aucb da nur bei 
Gletscbern von geringer Macbtigkeit, den ganzen Eiskbrper durcbsetzen. 
und aucb Heim siebt sicb zum Zugestaudnisse dieser Tliatsaclie ge- 
zwungen; er sagt (1. c., pag. 348 und 349): „Bildet ein Gletscber mit 
j\[ittelmoranen einen Gletscbersturz, so fallen die meisten Moriinen- 
triiinmer in die Spalten, nur wenig Scbutt bleibt auf den Eisrippen 

b Vergl. Heim, 1. c., pag. 313. 
b 1. c., pag. 400. 
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zwischeii tleiiselben liegen: die Moriine ist dem Ange fast verschwnndeii. 
Da aber die Kliifte meist niclit bis an den Grund geben, 
niinmt die Ablation bald die verbtillenden Eispartien wieder weg, nnd 
die verborgene jMittelmorane e r s c h e i n t a b e r in a 1 s aufderEis- 
0 b e r f 1 a c h e.“ ’) Was aber diesbeziiglicb von den Kldften der Gletscber- 
stiirze gilt, in denen die Zerscbrlindung des Eises am starksten und 
gewaltigsten ist, dies gilt in noch boberem Grade von alien Ubrigen 
Hpalten, welclie sicb ansonst auf Gletscbern finden: „nnr s el ten 
geben sie init Ansnabme des Gletsclier r a n d e s durch die ganze Eis- 
niasse bindnrcli.“ 2) An einer anderen Stelle 2) heisst es gar: „Die 
tbatsacbliche Plasticitat des Gletscbereises muss der Tiefe von Spalten 
eine Grenze setzen. Bei grossen Gletscbern bat man in der That 
n0 cb niemal s dur clige b e nde Spalten, anch kaum s01 ch e von 
bios lOU bis 150 Meter Tiefe gefimden, wo nicbt bestandig binab- 
stromendes Scbmelzwasser die Oeffnung vertieft und erbalt!“ Die Spalten 
des Gletscber r a n d e s reicben eben nur deswegen mitunter bis an den 
Eels binab, weil die Eismasse an ibrem Rande in Folge der scbragen 
Abboscbiing des Bergbanges, dem sie anliegt, eben nur eine verbaltniss- 
massig unbedeutende Dicke besitzt, und der Felsgrund somit scbon in 
geringer Tiefe erreicbt wird. Die Stellen, an denen dies gescbiebt, 
liegen aber noch bocb liber der eigentlicben Gletscbersoble; in grbsserer 
Tiefe und welter vom Rande entfernt scbmiegt sicb der Gletscber dem 
Bergbang jedenfalls fest an, da er als plastiscbe Masse sicb docb seit- 
licb stlitzen muss, und die Gesteinstritinmer, welclie etwa durcb die 
Randspalten bis auf den naben Felsgrund binabsturzeu, liaben keine 
Gelegenbeit tiefer binab zu komnien; sie sind stets iiiebr oder weniger 
an die Nabe der Oberflacbe des Gletscbers gebunden und konnen zur 
Bildung der Hauptmasse der Grundmorane, welclie sicb an der S 0 b 1 e 
des Gletscbers und nicbt an den obersten Tbeilen der von dem Gletscber 
seitlicb bedeckten Bergbange befindet, gar nicbts beitragen. 

Ebendasselbe gilt naturlicb aucli von den Steintrilnimern, welclie 
etwa in die Randkluft der Firnmulden bineinfallen, „die in vielen 
Fallen bis auf den Gruiid geht“.^) Diese Randklilfte, aucli Bergscbriinde 
genaunt, eutsteben durcb Abreissung des als zusammenbangende Masse 
tbalabwarts sinkenden Firues der KSammelmulden von dem nur weniger 
dick aufgelagerten Firnmantel der Grate und Steilgebange, welcber mebr 
Oder minder auf seiner Felsunterlage festsitzt. „So entstebt die Rand¬ 
kluft der Firnmulden als Abgrenzung zwiscben dem auf dem Fels 

0 Vergl. anch 1. c, pag. 229. 
1. c. pag. 203; vergl. aucli 1. c. pag. 232 und 213, an welch’ letzterer Stelle 

gesagt wil’d, da?s das Eis am Griinde eines machtigen Gletscliers in Folge des Druckes 
der daraber lastenden Partien am diictilsteii und beweglichsten ist, und dass deslialh 
,,den an der Oberflache siclitbaren Spalten eine Tiefengrenze gesetzt ist, iinter welcber 
das Ausweicbeu auf Driick so lebbaft gescbiebt, dass die Wirkung des reinen Ziiges 
nicbt einzutreten vermag. Die Spalten werden scbon im Keime wieder zugeqiietscbt, 
ahnlicb wie Spalten in Felsen nur bis in begreuzte, freilicb viel bedeiitendere Tiefe 
mbglich sind, iiiid sebr tiefe Bohrlocber , Tnnnel, Stolleu etc., obue Aiiskleidung sicb 
selbst uberlassen, bis zum Verscbluss zusammengeben.“ 

0 1. c. pag. 328. 
1. c. pag. 373. — Die von nun an obne weitere Bemerkiing mitunter im 

Texte angefubrten Seitenzablen beziehen sicb ebenfalls auf das in Rede stebende 
Heim’scbe Werk. 

Jahrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 71 
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festrulienden und clem ziisammenliangend beTregenden Firn“ (pag. 199). 
AVo mm die Steilgehange tief in die Firnmidde liinabreichen, dort kami 
der Firnscbmnd ,,anch an die Felswand direct liinantreten^ so class die 
eine Kluftwand voni Firn, die andere Yom Fels gebilclet wircF (pag. 199); 
in solclien Fallen, wenn niimlicli die Kliift olmebin sclion am Fels 
beginnt, ist mm derselben das ,,bis aiif den »Grimcl« (I) gehen" aller- 
clings sebr erleicbtert, das lieisst, die Kluft wircl eben zwisclien Firn 
imcl Fels an der Felswand eine Strecke weit binabr^icben, imd ilir 
Grim cl wire! somit tliatsaclilicb vom Fels gebilclet; aber clieser Grimd 
ist eben niebt mit clem Grimcle der Firnmnlde identiseb. AA>nn mm 
alter die Kandklnft weiter vom Bergliang abstelit imcl mehr in die 
Firnmnlde liinaiisriickt, claim wire! sie ebensowenig wie die Spalten 
lies Gletscberrancies mid nocb weniger als vorliin den „ Grimdsondern 
wiecler liuclistens die S ei t e n b ci s c li ii n g cles Felsrancles erreiclien, 
imcl aiicb cliese niir claim, wenn dieselbe an der betreffenclen 8telle in 
Folge sanfterer Abdacliimg niir in geringer Tiefe imter der Obertlacbe 
gelegen ist; yon eiiiein Erreiclien cles eigentliclien Grim cles der F i ru¬ 
in iil cl e ist somit keine Rede. Die Eanclkliift der Firnmiilden ist mit 
Beziig aiif den Gletscber eine blosse Randersclieinimg der Obertlacbe 
imcl erstreckt sicli im glinstigsten Falle niir bis aiif den Fels imter der 
Ablidscliimg cles Firnbanges, keineswegs aber bis aiif den Grimd der 
Firnnmlde binab; „sie bezeicbnet,“ wie ja Heim (pag. 199) ganz 
riebtig erkennt, „clen oberen Rand cles eigentliclien Gletscberkdrpers“. 
U111 e r den eigentlicben Gletscberkdrper kunnen somit die Steintriimmer, 
welclie in die Ranclkliift der Firnmiilden liiiieinfallen, wobl niir in ganz 
besoncleren Aiisnabmsfallen gelangen. ,,AA"enn iiiiii, wie oft, tbalwarts 
yon solclien Stellen keinerlei Oberflacbenniorane erscbeint,“ so ist 
cl i e s cl 11 r c b a 11 s n i c li t, wie Heim fpag. 373) nieint, ein Beweis 
clafiir, class „clie Triimmer wirkli cb an clie U nterflacbe cles Gletscbers 
gelangt“ seien; clenn man clarf niebt yergessen, class clie Firnmiilden 
Niilirgebiete siiicl, in denen der Scbneefall die Ablation iiberwiegt, 
so class clie Triimmer niebt niir niebt so bald, wie nacli eiiiein Gletscber- 
stiirz, sondern iiberbaiipt yon yorneberein gar nicbt ineb r an clie 
Oberflaclie der Firnmnlde gelangen kdiinen; sie werclen clem Firneise 
einyerleibt imd bewegen sicb in clemselben abwarts, erst tief imten in 
der Nabe der Firnlinie ersebeinen sie nacb imd nacli, einzeln und zerstreiit 
an der Obertlacbe cles Gletscbers. Im Uebrigen tragen clie Firnbange, 
miter denen clie Raudkliifte der Firnmiilden aiiftreten, bekaimtlicb keine 
Moraneii, und wenn desbalb Heim (pag. 373) bebaiiptet: „eine Masse 
yon den Triimniern der Oberflacbennioraneu gelangt miter den Gletscber” 
mid im Anscbliisse bierzii erlaiiternd sagt: „tbeils gesebiebt dies sebon 
in der Ranclkliift der Firnmiilden so ist dies in zweifacber Hinsiebt 
imricbtig: erstens, weil, Ayie wir geseben liabeii, clie Triimmer, welcbe 
in jene Ranclkliift fallen, niebt miter den Gletscber, sondern im giin- 
stigsten Falle am oberen Rand cles Gletscberkdrpers zwisclien diesen 
mid den Felsbang und im weiteren ATrlauf in den Gletscber mid nocb 
Sjiater in der Nabe der Firnlinie diircli Ablation wieder a ii f den 
Gletscber gelangen, mid zweitens, weil eben aiif den Firiibaugen ii b e r- 
banpt gar keine Ob erflacbenmor alien da siiicl, yon denen 
„eine Masse“ in clie Ranclkliift bineinfallen kdiinte. Es kanii sicb bier 
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stets nur urn eiiizelne Triiinincr liandeln, die von isolirtcii Felskopfeii 
herabkomiiien , welclie die g’leiclifdrmig’e Flucht des Firnlianges unter- 
brechen, und die ziidein, wie icb aus eigener reiclier p]rfaliriing in der 
Ilochregion weiss, bei ilireni Herabgleiten iii)er den Firnbang fast aus- 
nalnnslos liber die Kandkliift liinweggescblendert werden; denn der 
obere Rand jener Kluft liegt inimer libber als der untere, und zwar 
niclit nur um jenen Betrag, welciier sicli aus der Neigung des Haiiges 
auf die Breite der Kluft ergibt, sondern um melir, da ja die Kluft 
durcli Abreissen und A b s i t z e n der unteren Firnpartien entstelit: „der 
obere Rand liegt meist um einige Meter libber als der untere a 1) g e- 
sunkene“ (pag. 199). „Eine solclie Randkluft zeigt so wenig Briicken, 
well selbst die abgehenden La wine n liber sie binaus- 
fliegen, obne sie auszufllllen.“ L Nur dort, wo an die Stelle des 
Firnhauges grbssere zusammenbangeude Wandpartien treten, kann die 
Randkluft der Firumulden local „ganz erfllllt mit Felstrllmmern“ er- 
scheinen, aber unter die Hauptmasse des Gletscbers, zu der Grund- 
morane, kbnnen dieselben nur in den allerseltensten Fallen gelangen. 

Wir seben also, dass die Ansicbt H e i m’s, wonacb bei sebr 
vielen Gletscbern die Grundmorane „ z u m g r b s s t e n T b e i 1 “ von den 
Oberflacbenmoranen stamme,.von denen „eine Masse“ unter den 
Gletsclier gelange, iinricbtig ist, und dass libcbstens bin und wieder in 
der iinmittelbaren Nabe des Elides der Gletscberzunge, wo der Gletscber 
niclit melir besonders macbtig ist, und wo desbalb einzelne Spalten 
wirklicb bis auf den Grund binabgeben kbnnen, allenfalls die M b g- 
licbkeit geboten ist, dass sicb Tbeile der Oberflacbenmoranen der 
Grundmorane einverleiben. Aber aucli dann, wenn diese Mbglicbkeit in 
der That zum Eintritt kommt, werden jene Tbeile der Oberflacben¬ 
moranen, welclie ziir Grundmorane gelangen, nur eine bbcbst minimale 
Masse repriisentiren. Es wird ja niclit die Morane liber die Kluft bin- 
weggescboben und somit ganzlicb und bestiindig von dem Gletscber 
verscbliingen, sondern sie liegt riibig auf dem Eise zu beiden Seiten 
der Kluft, und es konnte somit nur wabrend der Bildiing dieser letztereii 
ein Hineinstllrzen der Morane erfolgen. Es wiirde aber bierbei niclit 
einmal jener Betrag der Morane verscbliingen, welcber bei einer Ver- 
laiigerung derselben liber die Kluft zu liegen kaine, denn die Kluft 
entstand nicbt durcli einen Einstiirz des Eises in ibrer beutigen Breite, 
sondern diircb eine Spaltiing desselben, welcbe sicb allmalig ziir 
Kluft erweiterte; es wiirde also aucli die liber der betreffenden Stelle 
liegende Morane nur gespalten, bei welcbem Vorgange eben nur 
jene oberen Tbeile derselben abriitscbten und in die Spalte binein- 
fielen, welcbe bei einer senkrecbten Durcbreissung der Morane niclit 
genllgend gestlltzt waren, und welcbe demnacb nur jenem Betrage ent- 
sprecben, dessen Nacbsinken zu beiden Seiten der u r s p iTl n g 1 i c b e n 
Spaltlinie die Maximalbdscbung der Morane in ibrem Liings- 
scbnitt berbeifUlirt. Wenn sicb nacbber die Kluft aucli iiocb so sebr er- 
weitert, so wird bierdurcb kein neiier Nacbsturz der Morane veraiilasst. 

Das Eis mit der darauf riibenden Morane bewegt sicb, und mit 
demselben aucb die Kluft; die letztere rllckt langsam tbalwarts und 

9 G. Lammer, iu den Mittlieilnngen des Deiitsclien und OesterreicMsclien Alj)en- 
vereins, 1884, pag. 336. 

71* 
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wil’d in den meisten Fallen wieder gesclilossen. An der verlassenen 
Stelle entstelit ein neuer Sprung, Avelcher sich nacli und nacli zur Kluft 
erweitert, und walirend des ersten Bildungsstadiums der Spalte, nicbt 
melir aber wahrend der Erweiterung derselben zur breitklaffenden 
Kluft, sturzen wieder Trummer der darliber liegenden Morane in die 
Tiefe. Von Zeit zu Zeit kbnnen also in der Nahe des Gletsclier- 
endes sehr geringe Tlieile der Oberflaclienmoranen, welclie gegen- 
tiber der Gesammtlieit der letzteren geradezu v e r s c h w i n d e n, der 
Grundmorane einverleibt werden, und icli liberlasse es nun nacli diesen 
prophylaktischen Bemerkiingen ganz der Einbildiingskraft des Lesers, 
sich eine Vorstellung von jener „ Masse von Trummern“ zu maclien, 
welclie nach Heim aus den Oberflaclienmoranen iiiiter den Gletsclier 
gelangt, und aiif Grund dieser Vorstellung welters darliber zu ent- 
scheiden, mit welcliem Reclite selbst bei iinseren lieiitigen, kleinen und 
meist reiclilich mit Oberflaclienmoranen verselienen Gletschern die 
Grundmorane „zuni grossten Theil von den Obermoranen” 
liergeleitet werden diirfe. 

Wenn nun aber — woran wohl niclit zu zweifeln — sclion er- 
kannt wird, dass selbst bei den heutigen Gletscliern die Grundmorane 
nur zum allergeringsten, kaum in Betraelit komnienden 
Theil ihr Material aus den Oberflaclienmoranen bezieht, urn wie viel 
mehr muss dies nicht erst flir die grossen eiszeitlicheu Gletsclier gelten I 
Je machtiger ein Gletsclier wird, je holier seine Oberflache an den 
Thalgehangen hinansteigt, und je tiefer und fester die darliber enipor- 
ragenden Bergkamme und Gipfel in den allgenieinen Firnmantel gehilllt 
sind, desto geringer wird einerseits die Mbglichkeit, dass aiif dem 

b Wenn bin und wieder in Grundmoranen Gesteinsarten vorkoninien, welche 
aus dem Gebiete der eigentliclien Gletscberzunge nicbt bekannt sind, sondern nui’ am 
Rand der Firnmulden anstebend gefunden werden. so lasst sicb bieraus keineswegs ,,die 
Abstammung der Grundmorane von Obermoranen“ „feststellen“. Als Beispiel solcb’ eines 
vermeintlicben Beweises fubrt Heim (pag. 374) das Vorkommen von eocanem Taveyauaz- 
sandstein in der Grundmorane des Hiifigletscbers im Maderanertbal (Scbweiz) an , und 
beruft sich darauf, dass dieses cbarakteristiscbe Gestein im Gletscberbette nirgends 
vorkomme, wabrend es am obereu Rande der Firnmulde ansteht. Dt)rt aber besteben 
die ganzen Wande der nordwestlicben Umrabmung der Firnmulde vom Scbeerhorn iiber 
den Kammlistock zum Glaridenstock, welche sicb aus der Firnflacbe erbeben, 
aus solchem eocanen Gestein; dieses reicbt mithin uuter den Firn hinab, und die 
Conbguration des Terrains macbt es mebr als wabrscbeinlicb, dass aucb der B o d e n 
der Firnmulde aus demselben bestehe; in diesem Falle konnte natiirlicb die Grundmorane 
jenes Material auf directe Weise bezieben. 

Falls nun aber aucb in der That anderswo Triimmer von Gesteinen mitunter in 
der Grundmorane auftreten sollten, welclie nicbt nur nicbt im eigentliclien „Gletscber- 
bette“ vorkommen, sondern aucb nicbt am Grunde der Firnmulde austeben — 
welcher Beweis jedocb scbwer zu fubren sein diirfte — so ginge bieraus docb nur das 
Eine bervor, dass j e n e Trummer wirklich von der Oberflache des Gletscheis iinter 
denselben gelangt seien, was ja in einzelnen Fallen bei Gletscliern von geringer 
Macbtigkeit und starker Zerkliiftung in der Nabe ibres Endes, wie wir geseben baben, 
immerbin moglich ist; keineswegs aber liesse sicb aus solcbeu Vorkoinmnissen ein all- 
gemeiner Schluss auf die genetiscbe Abstammung der Grundmorane von Oberflacben- 
moranen ziehen. Wenn desbalb Heim im Anscblusse an das mitgetbeilte „Beispiel“ 
sagt: „Aus diesen und zahlreicben abulicben (!) directen Beobacbtungeu an jetzigeu 
Gletscliern geht bervor, dass die Obernioranen viel Material fiir die Grundmoranen 
liefern/^ so ist es klar, dass dieser Schluss auf einer ganz willkut lichen und unbe- 
rechtigten Multiplication einer nocb dazii mit Bezug auf die Herkunft des Gesteins 
hocbst einseitig gedeuteten Beobacbtuug berubt und desbalb gegenstandslos ist. 
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Gletsclier iiberbaupt Oberllaclienmoraiien ziir Ibldun": komrnen, desto 
geringer vvird abcr anderseits aucb die weitcrc Mdgliclikcit, dass der 
etwa dock auf der Oberflache befiiidliclie Seliutt (lurch Spalten durcli 
die gauze machtige Masse des Gletschers hindiirch l)is auf deu IJuter- 
grund desselben gelauge. Letzteres wiederum aus do|)])elteui Grunde; 
ersteiis, weil bei so maclitigen Gletsclieru iiberliaupt weniger Aiilass 
zur Spaltenbildung gegeben ist, als bei einem kleinereu, deun, wie 
Heim (pag. 203) ganz riclitig sagt, „je machtiger unter sonst gleicheii 
Bediiigungen der Gletscher ist, desto weuiger —^ je weniger dick er 
ist, desto mehr zerklllftet er sich, ahnlich wie ein grosser Strom iiber 
Bodenunregelmassigkeiten ruhig gleitet, welche einen Bach zum leb- 
haften Anfschaumen bringen“; zweitens aber, weil in Folge der unter 
dem Druck der mMitigeren Masse gesteigerten Plasticitat der tieferen 
Eispartien bei einem so gewaltigen Gletscher die Spalten schon ganz 
und gar nicht bis auf den Grund hinabreichen konnten; Avie sagt doch 
Heim (pag. 204): es „nimmt mit der Machtigkeit der innere, das 
Fliessen erzwingende Schwerdruck zu, damit nothwendig auch die 
Verschieblichkeit der einzelnen, besonders der tiefen Theilchen, die 
grosse Masse verhalt sich fliissiger und Aveniger sprbde als die kleine.“ 
Einerseits also AA^aren keine oder nur geringe Oberflachenmoranen da, 
andererseits keine oder nur AA^enige Spalten, und diese letzteren reichten 
nicht bis auf den Grund des Gletschers; es ist ein sehr naheliegender 
Schluss, dass unter solchen EAnstanden die gewaltigen und Aveit- 
V e r b r e i t e t e n Grundmoranen der eiszeitlichen Gletscher nicht aus 
Oberflachenschutt derselben herstammen. In Betrachtung skandinaAUScher 
und gronlandi-scher Gletscher, ,,avo die Bildung von Obermoranen aus 
Mangel an itberragenden, abwitternden Kammen fast ganz fehlt“, gibt 
iibrigens Heim zu, dass deren Grundmorane nicht aus 0ber- 
flache 11 m0ra 11 en entstanden sein kbnne, indem er (pag. 380) 
sagt, dieselbe sei nur zu erklaren „als allmaliges Ausfegen alten Schuttes 
von den jetzt A^ergletscherten Hochflachen oder Thalern“. Verniuthlich 
ist nun Heim auch geneigt, jenes Zugestandniss negativer 
Natur auch auf die geAvaltigen eiszeitlichen Gletscher auszudehnen, 
obwohl er dies nicht ganz direct und offen ausspricht; auf pag. 539 
ist aber Avenigstens gesagt, dass Avahrend der grbssten Ausdehnung 
der Gletscher die Gebirgskamme „zu hoch liinauf in den Eismantel 
gehullt“ waren, „um starke Obermoranen zu liefern“, und dass dafiir 
„die alten Schuttmassen der Thalgriinde und Gehange allmalig aus- 
gefegt“ Avurden. Zudeiii heisst es (pag. 539): „Das Verhaltniss zur 
Zeit grbsster Gletscherausdehnung lasst sich mit der jetzigen Ver- 
gletscherung von Grbnland vergleichen“, und man darf deshalb Avohl 
annehmen, dass Heim auch bezilglich der eiszeitlichen Gletscher der 
ScliAveiz, Avelche in Folge der grbsseren Erhebung und Schroffheit der 
Gipfel nicht in so ho hem Grade der Oberflachenmoranen entbehrten, 
AAue dies fitr die Tiroler und Oberbayerischen Eisstrbme nachgeAviesen 
wurde ^), auf die Ableitung der Grundmorane zum grbssten oder auch 
nur grossen Theil von eben jenen Spuren von Oberflachenmoranen 
verzichte. 

0 Penck, Die Vergletsckerung der Deutschen Alpen. 
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In der That lautet denn auch der zweite Piinkt von Heim’s Ant- 
wort anf die Frage nach der Abstammung der Grimclmorane (pag. 40F: 
„Die zweite Quelle fttr die Grimdmoranen bildet der schon vor der Ver- 
gletscherung abgewitterte und im nun vergletscherten Thale in loco oder 
auf Umladungsplatzen angehaufte Schutt (so vorwiegend in Xorwegen 
und besonders in Gronland, ferner »vielfach« bei den Gletschern der 
Eiszeit).“ Haben wir zwar vorhin das Unzutreffende des ersten 
P u n k t e s der betretfenden Antwort erkaimt, so ist es hingegen von 
vornelierein ganz naturlich, dass Scliuttmassen, welclie vor der Ver- 
gletscherung in den Thalern angehauft waren, bei dem Anwachsen der 
Gletscher der Grundmorane einverleibt werden mussten. Es ist denn 
auch diese Ansicht liber die Entstehung der Grimdmoranen schon von 
verschiedenen Forschern geaussert worden. ,,In Bezug auf die Frage, 
woher der reichliche Schutt der Grundmorane herrilhre^, sagt Simony 
ganz allgemein, „ist darauf hinzuweisen, dass der Grund des Gletscher- 
bettes selbst theils unmitt el bar, theils mittelbar grbssere oder ge- 
ringere Mengen von Schutt liefert“ und welters heisst es: „Dieser Zu- 
wachs kann insbesondere dort sehr belangreich werden, wo ein Gletscher 
im Wachsen begriffen ist und dabei ein Terrain occupirt, in welchem 
Schutt abgelagert vorkommt (z. B. Felshange mit Schutthalden). Im 
grossartigsten Massstabe geschah dies wahrend der sogenannten Eiszeit, 
wo zahllose Gletscher aus embryonalen Anfangen allmalig zu den 
riesigsten Dimensionen sich entwickelten und nun, Berge und Thaler 
unter ihren Firn- und Eislasten begrabend, Schuttmassen jeder Art in 
das Bereich ihrer transportirenden und schleifenden Thatigkeit zogen/* 
Auch Penck 2) hat es schon wiederholt klar und deutlich ausgesprochen, 
dass die Alpenthaler vor der Eiszeit in ahnlicher Weise mit Grus und 
Schutt bedeckt waren, wie heute, „so dass die eintretende Vergletscherimg 
allerorts bereits einen gelockerten Boden vorfand und vielfach nur die 
Thaler gleichsam auszuputzen hatte“, ,,Es ist nicht zu bezweifeln, dass 
ein sehr namhafter Bruchtheil der Materialieip welche die Grundmorane 
zusammensetzen, bereits vor Eintreten der Vergletscherimg vom Mutter- 
gesteine gelbst war“; weim sich z. B. heute eine alpine Vereisimg ent- 
wickelte, so wiirden ,,alle die enormen Trummermassen, welche die Ge- 
hange und den Boden eines Oetzthales oder Passeierthales bedecken, der 
Grundmorane einverleibt werden.“ Ebenso Hess sich Wabusehaffe2) 
vernehmen, indem er darauf hinwies, dass in der ersten Periode der Eis¬ 
zeit „ eine gewaltigeDecke von Verwitterungsschutt das alte skandinavische 
Gebirgsmassiv bedeckte“, und dass „ diese Massen durch die Gletscher 
fortgeschafft und zu Moranen verarbeitet“ wurden. Pumpelly*), 

Gletscher- und Flussschutt. Mittheiliiugen der k, k. Geographischen Gesell- 
scliaft in Wien. XY, 1872, pag. 267; vergl. auch pag. 263. 

Die Yergletscherung der Deutschen Alpen. 1882, pag. 334. — Geographische 
Wirkungen der Eiszeit. Yerhandlimgen des lY. Deutschen Geographentages. Berlin, 
1884, pag. 69. 

b Ueber Glacialerscheinungen bei Gommern unweit Magdeburg. Zeitschrift der 
Deutschen Geologischen Gesellschafc. XXXY, 1883, pag. 813. 

b The Relation of Secular Rock-disintegration to Loess, Glacial Drift and 
Rock Basins. American Journal of Sciences and Arts. III. ser. XYII, (CXYII.) 1879, 

pag. 138; 140, 141, 142. 
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Kinalian^), St one 2), v. Richthofen Davis und viele 
Andere ansserten sich in ahnlicher Weise. AYie vertriigt sicli nun aber 
liiermit die Behauptung Heim’s (pag. 380), dass man an die ller- 
stammimg der Grimdmorane „vom schon vor dem Gletsclier getrennten 
Schiitte sonderbarerweise bisher niclit ausdriicklich gedaeht“ babe? 
Sonderbar ist bier wobl nur das Eine, dass Heim alle derlei 
Aensserimgen insgesammt entgangen sind. 

Sicberlicb also bat der Gebirgsscbutt, welcber vor Eintritt einer 
Vergletscberiing in den Tbalern zur Ansammlung gelangt war, eine 
beacbtenswertbe Quelle fiir die Speisung der Grimdmorane gebildet, 
wenn aucb andererseits Beweise daflir vorliegen, dass nicbt nur die 
beutigen, sondern aucb die grossen eiszeitlicben Gletscher sicb mitunter 
liber losen Uiitergrund binweggeschoben baben, obne ibn zu zerstdren. 
Beides sind Tbatsacben, die je nacb drtlicben Verhaltnissen gleicbzeitig 
neben einander besteben kdnnen, und welcbe bei Flltssen in eben der- 
selben Weise beobacbtet werden. Geikie, Penck und Andere baben 
bierauf zu wdederbolten Malen verwiesen. Sowie die Fliisse mlissen aucb 
die Gletscher nicbt jederzeit und allerorten erodiren, denn die Wirkungen 
des starren und des fliissigen Wassers werden von den gleicben allgemeinen 
Gesetzen geregelt, aus denen Accumulation und Erosion erwacbsen; aucb 
ein Gletscher kann anbaufend wirken. In dem Heim’scben Werke tinden 
sicb fiir beiderlei Verbaltungsarten von Gletschern Beispiele, welcbe jedocb 
insoferne eine etwas ungleicbe Bebandlung gefunden baben, als bei Beob- 
acbtungen liber von Gletschern unverandert belassenen Gescbiebegrund 
mit sicbtlichem Bebagen nocb ausdrllcklicb constatirt wird, dass an den 
betreffenden Stellen j a k e i n e A u f s c b 11 r f u n g des Untergrundes er- 
folgte. Offenbar soil aber bierdurcb nicbt etwa in dem Leser diesertbalben 
eine Voreingenommenbeit gegen die Moglicbkeit der Glacialerosion erweckt 
werden, denn Heim bemerkt ja spater (pag. 37y) selbst bierzu, „dass die 
Gletscher sicb verschieden verbalten kdnnen, je nacb localen Umstanden“. 

Indem wir aber nunmebr eine Quelle fur das Material der Grund- 
morane erkannt baben, drangt sich uns die Frage auf, ob denn die- 
selbe aucb geniigend sei, uni die diesbezliglichen Erscbeinungen, 
welcbe in alten Gletscbergebieten beobacbtet werden, zu erklaren. Heim 
gebt dieser Frage aus dem Wege, indem er sicb (pag. 379) mit seiner 
„Schatzung“ beruhigt, dass ein Gletscher „flir viele Jabrhunderte oder 
gar fill* Jabrtausende genug zu thun hat, um den Scbutt, der vor ibm 
im Tbale lag, allmalig auszufegen, nacbdem er, anfanglich vorrllckend, 
meist rubig liber denselben binausgestiegen ist.“ Penck hingegen, 
welcbem nicbt leicbt ein wicbtiger Punkt entgebt, bat versucht, den 
Cubikinbalt der Moranenablagerungen des alten Isargletscbers zu be- 
recbnen Q, und wenn man aucb den colossalen Zablen, welcbe er 

9 Valleys and their relation to Fissures, Fractures and Faults. London 1875, 

pag. 120, 124. 
9 Glacial Erosion in Maine. Portland Nat. Hist. Soc. Proc. 1881, pag. 6, 11. 

In den Yerhandlungen der Gesellscliaft fiir Erdkunde zu Berlin. IX, 1882, 

pag. 573, 574. 
On the Classification of Lake Basins. Proc. of the Boston Soc. of Nat. Hist. 

XXT, 1882, pag. 337. — Glacial Erosion. Ibid. XXII, 1883, pag. 20, 24. 
9 Die Vergletscherung der Deutschen Alpen, pag. 200, 201. — Aehnliche Be- 

rechnungen wurden schon friiher von Kamtz und Holland fiir die Abtragung der 
skandinavischen Halbinsel unternommen. 
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erbielt, keine allziigrosse Genaiiigkeit bei/Aimessen geneigt sein niocbte. 
so gelangt man bei einem Besucbe der oberbaveriscben Hocbebone 
mebr als diircb jene niimeriscben Vorstellungeu zu der Anscbanimg, 
dass soldi' gewaltige Massen bei ibrer weiten Verbreitimg iiicbt 
einzig und allein vom Verwitteriuigsscbiitt der Tbaler berrlibren kouneu. 
Wer jene Verbaltnisse mit eigenen Aiigen geseben bat. wird gerne 
Penck znstimmen, wenn er sagt ^): ,,so boch wir den Betrag der vor 
Eintreten der Vergletscberiing bereits geloekerten Gesteinsmassen aueb 
veranscblagen wollen, so kiinnen sie docb keinesfalls gentigen, um die 
Menge des glacialen Materiales am Fusse des Gebirges zu erklaren.^^ 

Hierzu ist nocb Eines zu bemerkeii. AYenn man die Eiszeit nicbt 
als eine gewaltsam bereinbrecbende Katastropbe autfasst, sondern allgemein 
der Ansicbt ist, dass sicb dieselbe ganz allmalig aus den beutigen 
abnlicben Zustanden entwickelte, dann darf man sicb aucb nicbt etwa 
der A^orstellung bingeben, dass die Tbalsoblen und Gebiinge der ganzen 
Aljientbaler am Beginn der Eiszeit liber und liber mit gewaltigen JScbutt- 
massen bedeckt waren, welcbe nacbber, als die Gletscber kamen, uuter 
denselben zu macbtigen Grundmoranen wurden; es scbritt vielmebr die 
Verwitterung ebenso allmalig vorwarts, wie die A'ergletscberung selbst, 
und es wurden somit die Verbaltnisse, welcbe beute in der Xabe der 
Gletscber obwalten, langsam und stetig tbalauswarts verscboben. Es 
werden also den vorriickenden Gletscbern jederzeit und an jedem ein- 
zelnen Punkte keine grosseren Scbuttmassen zur A^erfilgung gestanden 
baben^ als sie in den beutigen Gletscbertbalern lagern, da eben nur 
eine Gesammtverscbiebuug der Hobenregionen des Gebirges mit alien 
ibren cbarakteristiscben Erscbeinuugen. nicbt aber als allgemeine Ein- 
leitung eine Ausbreitung gewaltiger A^erwitterung liber das ganze 
G e b i r g e, und bernacb erst in zweiter Linie ein Anwacbsen der Gletscber 
erfolgte. Letzteres wllrde nur dann der Fall gewesen sein, wenn die 
klimatiscbe Scbwankung, als deren Ausdruck die Eiszeit erscbeint, ur- 
plotzlicb ibrem vollen Ausmasse nacb bereingebiocben ware; da dies 
aber vermutblicb nicbt so war, sondern jene Scbwankung vielmebr 
nacb und nacb sicb geltend macbte, so werden A^er^^ntterung und AAr- 
gletscberung stets bis zu einem gCAvisseu Grade einander coordinirt ge- 
blieben sein. Allerdings folgt ein Gletscber der Scbwankung des Klimas 
nicbt so unmittelbar, Avie die A^erAvitterung, welcbe mit derselben voll- 
standig Hand in Hand gelit; sein‘A^ordringen beginnt erst einige Zeit 
nacb der EiiiAAdrkung der Ursacben, Avelcbe dasselbe bedingen, er liisst 
diese letzteren immer zu einer merklicberen Grbsse sicb summiren, 
dann erst inacbt er seinen A^orstoss: bierbei aber bringt er den A^or- 
sprung, den er der klimatiscben Scbwankung und somit aucb der A"er- 
scbiebung der Veiwitterungszonen gelassen, stets wieder ein. Das 
A^ordringen der Vergletscberiing erfolgt gegenilber demjenigen der 
Verwitterung ein filr allemal verzogert, im Uebrigen aber mit 
derselben parallel. 

Hieraus gebt nun also bervor, dass die vorrUckenden Gletscber 
der Eiszeit jcAveils A’or ibren Enden mit Bezug auf die Inteusitiit der 
AVrAvitterung und dei en AA'irkung keine anderen A^erbiiltnisse vorfanden. 

’) 1. c. pag. 334. 
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als sie heute in der Niilie von Gletschern bestelien; als z. B. der alte 
Inngletsclier bis in die Gegend von Inns})rnck vorgeriickt war, reiclite 
er niit seineni Ende gewiss in keine Zone lebliafterer Verwitterung 
hinein, als die beutigen Gletscber des Oetztliales niit den iliren. Es 
gebt bieraus nun aber wieder des Weiteren bervor, dass die Griind- 
nioraiien der diluvialen Eisstrdme, wenn sie ausscbliesslicb — oder 
aucb nur ziim weit iil)erwiegenden Tbeil — auf alten Verwitterungs- 
scbutt zurUckzufilbren waren, an jedeni einzelnen Orte nicbt in grbsserer 
Macbtigkeit auftreten kdnnten, als iinter den beutigen alpinen Gletscbern. 
Nun ist bekannt, dass die alten Grundmoranen sicb durcb eine ganz 
erstaunlicbe Macbtigkeit vor jenen der gegenwartigen Gletscberwelt aus- 
zeicbnen, und es liegt die Erklarung auf der Hand, dass dies niit der 
grdsseren Macbtigkeit der Eismassen im Zusammenbange stebe. Diese 
Erklarung ist aber nur dann zutreffend, wenn die Gletscber durcb sicb 
selbst die Grundmoranen erzeugen, nicbt aber, wenn sie sicb init deni 
begniigen mlissen, was ibnen von der Verwitterung geboten wird, denn 
dieses letztere ist am jeweiligen Gletscberende stets dasselbe. In dieseni 
Falle kdnnten die alten Grundmoranen wobl ibrer Gesammtmasse nacli 
grosser sein als die recenten, weil sie nanilicb auf einer grdsseren Flacbe 
gesammelt wurden, sie kdnnten aber nicbt, wie es tbatsacblicb der Fall 
ist, an jedem einzelnen Orte in soldi’ bedeutender Macbtigkeit auf¬ 
treten, welcbe im Vereiii mit ibrer weiten borizontalen Verbreitung eine 
Menge ergibt, welcbe zu bundertmalen grdsser ist als jene, die aus 
einer Proportionalitat der Moranenmassen zu der Grdsse der Gletscber- 
gebiete resultiren wiirde. Zudeiii ist nocb zu bedenken, dass wabrend 
der Entwicklung einer eiszeitlicbeji Yergletscberung nicbt einnial aller 
Gebirgsscbutt den Gletscbern anbeinifallt, sondern dass ein gut Tbeil 
von den fliessendeu Gewassern ergrifiPen und zu jener Scbotter- 
ablagerung verwendet wird, welcbe allentbalben der berannabenden 
Vereisung vorausgebt. Allerdings wird man sagen, es konnten die 
Gletscber aucli aus den Scbottermassen Material bezieben i), und sie 
baben dies aucb ganz gewiss getlian; wenn man aber nun wieder die 
Macbtigkeit jener Scbotterablagerungen betracbtet, dann wird man sicb 
wobl kauni verbeblen kbnnen, dass durcb eine blosse Verscbiebung der 
Verwitterungszonen so macbtige und so gleicbfdrniig durcb gauze Tbal- 
laufe sicb fortziebende Flussablagerimgen nicbt veranlasst worden sein 
konnten; ebensowenig wie die alten Grundmoranen lasseii sicb die alten 
Anscbwemmungen ibrer ausserordentlicben Macbtigkeit balber auf blosse 
Umlagerung von Verwitterungsscbutt zuritckfubren, wenn man nicbt fllr 

b Man sieM sich aber dann, und zwar bereits znm dritten Male, zu der 
Erkenntniss einer wicbtigen Erosionsleistung der alten Gletscber, nanilicb der Erosion 
der Scbotterterrassen gezwungen. (1. Auftreten von Moranen auf der Hobe und auf 
den erodirten Abboscbungen der Terrassen, wabrend docb die Scbotterablagerung nacb- 
weislicb erst mit dem jeweiligen Eintritt der Yergletscberung endete. — 2. Reflexionen 
uber die Erosionsleistungen im Inn- und Ennstbal unter Berucksicbtigung von Intensitat 
und Dauer des Erosionsvorganges; vergl. pag. 493 ff. — 3. Die vorliegende Erwagung, 
dass die alten Grundmoranen, wenn sie ausscbliesslicb von dem von den Gletscbem 
vorgefundenen Yerwitterungsscbutt stammen wurden, an jedem einzelnen Punkte unter 
den alten Eisstromen in nicbt grosserer Macbtigkeit auftreten konnten, als an jedem 
Punkte unter den beutigen Gletscbern.) 

Jahrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bobm.) 72 
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die Bildiing der letzteren i) eine Zeit in Ansprucli nelimen will, welche 
aiisser jedem Verlialtuiss stelit zn der Daiier, welche der ganzen Eis- 
periode zugeschrieben werden darf. 

P Die grosse MacMigkeit der alten Grundmorauen konute liingegen selbst 
bei nocli so lauger Dauer ihres Bilduugsvorgauges nicht durch Herstammung von Ver- 
witteruugsscbutt erklart -werden, da die Verwitterung unter deni Gletscber feiert, also 
aus dieser Quelle kein bestandiger neuer Zu-wacbs stattfindet, der sich mit der Zeit 
summiren kbnnte. 

In den Hoclitlialern der Alpen, also in den Zonen starkster Verwitterung, 
lialten sick nacli Heim (Ueber die Erosion im Gebiete der Reuss. Jahrb. d. Scbweizer 
Alpenclub, XIY, 1879, pag. 376) Verwitterung und Geschiebetransport so ziemlicli das 
Gleichgewicht. Die durcbsclinittlicbe jabrlicbe Abspiilung auf jedem Quadratkiloineter 
des Reussgebietes betragt 242 Cubiknieter, und die Bedeutung dieser Zabl „gelit Tiber 
das Gebiet der Reuss liinaus“ ; sie gibt uns „uberbaupt eine Vorstellung von der 
Intensitat der Ver-witterung im Hochgebirge“. 

Wahrend der Eiszeit -wurden die Verwitterungszonen verscboben, und die Region 
starkster Verwitterung senkte sicli allmalig abwarts in die grossen Thaler und 
iiberzog nach und nach das gauze Gebirge, Hierbei trat die Verwitterung zwar an den 
in der Richtung nach abwarts und aussen aufeinanderfolgenden Punkten mit wachsender 
Intensitat auf, aber die Intensitat derselben in den einzelnen Verwitterungszonen 
wurde durch deren Versehiebung nicht geandert; das Maximum der Verwitterung, 
welches wir heute in der Hochregion beobachten, wurde seinem Ausmasse nach nicht 
verstarkt, sondern kam eben nur nach und nach an jedem einzelnen Orte des Ge- 
birges zum Eintritt. 

Die Schotterterrasse des Innthales besitzt eine Lange von iiber 200 Kilometer 
und eine durchschnittliche Hohe von 300 Meter. Die Breite des Thales im Niveau der 
Schotterauffiillung betragt oft 6 Kilometer und dariiber, die Breite der innerhalb 
dieser Schottermassen erodirten Thalsohle selbst betragt im ganzen Unterinnthal 
L/a'—2 Kilometer. Nehmeu wir nun fiir die Hohe der Schottermassen nur 250 Meter 
und fiir deren durchschnittliche Breite (vom Thalprofil auf rochtwinkligen Querschnitt 
reducirt) nur 2 Kilometer (also weit weuiger als die durchschnittliche Breite des Thales 
in der halben Hohe der Schotterauffullung), so berechnet sich der Inhalt der alten, 
heute zum Theil fast vollstandig erodirten Schottermassen des luuthales zu 100 Cubik- 
kilometer. Hierbei sind jene Theile der lunterrasse vollstandig vernachlassigt, welche 
sich oft weit in die Seiteuthaler hineinzogen, sowie jene Schotter, welche in den 
grosseren Seitenthalern (Oetzthal, Sillthal, Zillerthal u. s. w.) selbst zur Ablagerung 
kamen. Die Schottermassen hingegen, welche draussen auf der Hochebene im Gebiete 
des lungletschers und ausserhalb desselben abgelagert wurden, sind nicht zu iiber- 
sehen, und wir werden sie mit der Halfte der im Innthal aufgefhllten Massen gewiss 
viel zu nieder veranschlagen. Im Ganzen habeu wir demnach 150 Cubikkilometer 
Schotter, welche wahrend des Herannaheus der letzten Vereisung zur Ablagerung 
kamen. 

Die Grosse des gesammten Flussgebietes des Inn betragt in runder Zahl 10.000 
Quadratkiloineter, von denen also jene 150 Cubikkilometer Material genommen wurden. 
Dies ergibt fiir jeden Quadratkilometer einen Abtrag von 0'015 Cubikkilometer = 
15 Millionen Cubiknieter. Wir wissen nun nicht, auf welche Zeit sich diese Abtraguug 
vertheilte, aber Dank den verdienstlichen und miihevollen, mit grosser Sorgfalt durch- 
gefiihrten Untersuchungen Heim’s haben wir „eine Vorstellung von der Intensitat der 
Verwitterung im Hochgebirge“ und wissen, dass dieselbe auf jedem Quadrat- 
kilometer der Gebirgsarea jahrlich 242 Cubiknieter Gebirgsschiitt zu erzeugen im 
Stande ist. Da nun aber die Intensitat der Verwitterung, welche ja heute im Hoch- 
gebirge so stark ist, als sie iiberhaupt sein kann, wahrend der Eiszeit nicht ge- 
steigert, sondern in ihrem Wirkuugskreise nur tiefer herab iiber das gauze Gebirge 
verlegt^ verschoben wurde, und sich somit lediglich die Charaktere der heutigeii 
Hochregion damals in grossere Tiefeu herabsenkteu , so sind wir in der Lage, zu be- 
rechnen, wie lauge Zeit die Verwitterung gebraucht liatte, um fiir sich alleiu jeues 
Material zu erzeugen, welchem wir in den Glacialschottern des luugebietes begeguen. 
Hierbei wollen wir aber einerseits jenen Betrag von 242 Cubiknieter jahrlicher Abtraguug 
pro Quadratkilometer auf die riiude Zahl 300 erhoheii und wollen anderseits uoch 
welters davon Umgang nehmeu, dass ja jene Verschiebimg der Zone starkster 
Verwitterung nicht auf einmal das gauze Gebirge betraf, sondern stetig und laugsam 
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All der Bilduno- der alten Scliottennasseii lictlieiligtc sicli soinit in 
iimg’ekehrter Weise sicherlicli aiicli das Material der Griindrnorane der 
alten Gletsclier, iind wenn deslialh siiiiter der Gletsclier aiifdeii Scliottern 
scliiirfte nnd sie zii Grundinoraiien verarbeitete, so war dies ziim Tlieil 
niclits Anderes als Riickkelir an die friiliere Lagei’statte des Materials. 
In der Ansiclit, dass die Gletsclier bci der Versorgung* der Fllissc niit 
Gescliiebematerial fur die 8chotteraiiffUlliingcn der Tlialer eine selir 
liervorragende Rolle spielten, werden wir bestarkt, wenn wir selien, 
dass in alien jenen Thalern nnd Gebirgen, welcbe wabrend der Eiszeit 
niclit vergletseliert warcn, solcbe Scliotterterrassen felilen, nnd zwar 
aiich dann, wenn die allgemeinen kliinatiscben Verlialtnisse dieselben 
waren, wie in unmittelbar benachbarten Gletscliergebieten, nnd es ledig- 
licb in Folge 'iingiinstiger orograpliisclier Verlialtnisse dortselbst niclit 
zii einer Gletsclierentwicklnng gekoininen ist. 

Wenn die grossen eiszeitliclien Gletsclier sicli einzig imd allein, 
Oder aiicli nnr vorziigsweise, daranf besclirankt batten, den vorlier im 
Gebirge angehaiiften losen yerwitteriingsscbutt ansznfegen, so mllssten 
sie bei der langen Daner der Eiszeit ja endlicb docli einmal mit dieser 
Arbeit fertig geworden sein, nnd dasselbe gilt natilrlich ancli fiir nnsere 
hentigen Gletsclier. Heim „scbatzt“ zwar, wie wir bereits salien, dass 
ein Gletsclier mit dieser Arbeit fiir viele Jabrbnnderte „oder sogar“ fiir 
„Jalirtansende“ genng zn tlinn habe^ aber dies ist eben nichts weiter, 
als eine subjective xAnsicht; sie bernlit anf einer scbwer discntirbaren 
Vorstellnng von der Bewegnng der Grnndmorane. „ Stein nm Stein der 
Geschiebennterlage driickt sicli in den Gletsclier ein nnd wird liber die 
anderen, zniii Tlieil nocli rnlienden gesclileift“ (pag. 379). „In dieser 
Weise“ ginge die Saclie allerdings selir, selir langsam. Aber erstannt 
wird man sicli znnaclist fragen, ob denii Heim wirklicb biermit gemeint 

erfolgte, und dass iu demselben Masse aiicli die Vergletsclierung vorsclu’itt, wodurcli 
immer melir nnd mehr Terrain der Verwitternng entzogen wnrde. 

Indem wir diese Eeclinung ausfiiliren, erbalten wir fiir die Zeit, deren die Ver- 
witfcerung zur Herbeischaffung des Materiales fiir die Flussschotter im Gebiete des alten 
Inngletscliers bednrft hatte, die Zabl von 50.000 Jabren. Sind nun auch die dieser 
Berechnung zii Grunde gelegten nnmerischen Daten nnr rob, so gebt docb das Eine 
bierans mit Sicberbeit bervor, dass die Verwitternng fiir sicb allein in der Zeit 
wabrend des Herannabens der Vereisung die Loslbsung des als Scbotter abgelagerten 
Materiales lange nicbt vollbringen konnte, und wir seben nns somit zn der Erkenntniss 
gezwungen, dass in den Glacialscbottermassen neben den Meissel- 
spabnen der Verwitternng ancb Prodncte einer Erosion dnrcb 
Gletscber voiTiegen. 

Man konnte bbcbstens noch den Einwand versucben, dass man es in diesen 
Scbottermassen mit den umgelagerten Prodncten einer „sacularen Verwitternng“ zn 
tbnn babe, welcbe „vorgearbeitet“ babe, welcbem Einwarf aber einfacb mit dem Nacb- 
weis begegnet werden kann, dass jene Scbotter erst wabrend des nnmittelbaren 
Herannabens der Vergletscbernng, nicbt aber wabrend der vorausgegangenen Inter- 
glacialzeit znr Ablagerung gelangten (vergl. P e n c k, Die Vergletscbernng der Dentscben 
Alpen). Im Uebrigen treten nns die Interglacialzeiten als Erosionsperioden gleicb der 
Gegenwart entgegen, nnd ancb aus den uberlieferten Eesten nacb Fauna nnd Flora 
gebt bervor, dass die klimatiscben Verbaltnisse in den Alpen danials abnlicbe waren, 
wie bente; es konnte demnacb bier wabrend einer Interglacialzeit weder zn einer ge- 
waltigen Aufspeicberung von Prodncten „sacnlarer Verwitternng’^, nocb zn einer Um- 
lagernng derselben zn macbtigen Flnssscbottermassen kommen, sondern die Spabne, 
welcbe die Verwitternng erzengte, wurden vom Wasser ergriffen und exportirt, was ja 
eben mit Bezng anf die Tbatigkeit des fliessenden Wassers den Cbarakter der Inter¬ 
glacialzeiten als Erosionsperioden begriindet. 

72* 
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habe, dass an jeclem einzelnen Punkte die Gnmdmorane, beziebungs- 
weise der ausznfegende Verwitterimgsscbutt, imter dem Gletscber im 
Allgemeinen niir „Stein um Steinalso gewisserinassen ratenweise fort- 
bewegt werde. In der That scbeint nun Heim der Ansicbt zu sein, 
dass eine Eismasse von bedeutender Macbtigkeit, welcbe sicb auf loser 
Unterlage, wenn auch langsam, bewegt, in der Regel stets nur die 
oberste Schichte dieser letzteren, welcbe in unmittelbarer Berilbrung 
mit dem Eise ist, durcb seine Bewegung beeinflusse, wabrend die 
darimter betindlicben Partien in imgestbrter Rube verbarren: denn 
„dass die Grundmorane als Gauzes fortbewegt werde beisst es auf 
Seite 351, „ist wobl nur ricbtig fiir diejenigen Stellen, wo sie sebr 
diinn ist, wo local ein zeitweises Znsammenfrieren mit dem Gletscber 
eintreten konnte, oder wo andere ausnabmsweise Umstande dies be- 
fbrdern.“ Heim beruft sicb bier auf den Umstand, dass „unter actuellen 
Gletscbern niemals zu beobacbten“ sei, dass die Grundmorane „alsGanzes“ 
fortbewegt werde „in der Weise, wie dies Penck annimmt“. Eine 
solche Beobachtung ware nun allerdings etwas viel verlangt, erstens, 
weil wir unter dem Gletscber nicbt dortbin gelangen kbnnen, wo er 
selbst sicb in erbeblicberer Weise bewegt, und zweitens, weil wir uns 
aucb, wenn dies moglicb ware, docb nicbt binstellen kbnnten und zu- 
seben, wie er die Grundmorane bierbei mit sicb fortnimmt. Hingegen 
dlirfte wobl allgemein obne welters erkannt werden, dass die Bewegung 
eines grossen Gletscbers, obwobl in seinen unteren Partien nocb lang- 
samer als an der Oberflacbe, so docb unter dem Drucke der gewaltigen 
Eismassen mit unwidersteblicber Kraft erfolgt, und dass, wenn sicb 
zwiscben dem Gletscber und dem festen Untergrund eine Zwiscbeulage 
von losem Material befindet, die Bewegung des Gletscbers in den obersten 
Scbicbten des letzteren nicbt jenen Widerstand finden werde, welch er 
der Grosse der Reibung zwiscben dem sicb bewegenden Gletscber und 
einer bierbei in Rube verharrenden Unterlage entspricbt. Es wird viel- 
mehr der Einfluss der Bewegung des Gletscbers in dem losen Material 
sicb tiefer hinab geltend machen, und es wird dieses daber in einer 
gewissen Macbtigkeit an der Bewegung Antheil nebmen, es wird die 
Grundmorane in zusammenbangender Weise, gleicbsam als ein einbeit- 
licber Kbrper unter fortwahrendem Durcbeinanderpressen und -Quetscben 
von dem Gletscber fortgescbleift werden. Diese Ansicbt ist, worauf 
Penck verweist, zuerst von A g g a s i z 2) geaussert worden und muss 
sicb nothwendiger Weise scbon angesichts des Umstandes aufdrangen, 
dass die sammtlicben Gescbiebe, welcbe in dem zaben tbonigen oder 
grusigen Bindemittel der alten Grundmoranen stecken, riugsum gescbliffen 
und geschrammt sind, und dass die Gestalt jener Gescbiebe meist eine 
ganz gleicbformige Abrundung erkennen lasst, welcbe nur durcb eine 

b Wie vertragt sicli dies mit dem scliarfen Ausfall Heim’s (pag, 388) gegen 
Diejenigen, welclie von Frostwirknngen unter dem Gletsclier reden? Kann das Wasser 
zwischen den Gescliieben der Grundmorane zum Gefrieren komnien, dann kann es dies, 
wenn der Gletscber dem festen Fels aufliegt, ebenso aucb zwiscben Fugen und Spalt- 
rissen dieses letzteren. Entweder namlicb kann das Wasser in beiden Fallen ge¬ 
frieren oder es kann dies in beiden Fallen nicbt. Aber in dem einen Falle so und 
in einem anderen nacb Belieben wieder anders, kann es nicbt sein. 

b Tbe Glacial Theory and its recent Progress. Tbe Edinburgh New Philosophical 
Journal. XXXIII, 1842, pag. 228. 



Die alten Gletscher der Enns und Steyr. 569 [141] 

g’leicbzeitig’e iind g’leicliartige allseitige Ahsclileifiiiig derselben in der 
gescbleppten imd durcbeinandergekneteten Grundrnorane bewirkt werden 
konnte. „Nnr indem der gauze Blocklebni als Kdrper vorwarts bewegt 
wurde, indem die Gescbiebe in nnregelniassigster AVeise aneinander 
vorbei gepresst warden, konnten sie ringsmn gescbrammt werden, wie 
es thatsacblicb der Fall ist.“ i) AVenn ancb, was lleim (pag. 350, 
Aninkg.) betont, Gesteinsstiicke, welebe in dem Eise eingebacken oder 
von demselben gleicbsam „gefasst“ sind, „dennoeb sebr oft Gelegenbeit 
zii Stellungsverandernngen baben“, nnd dies sogar „direct“ geseben 
werden kann, so wnrde dock bieran nicbt einmal von Heim selbst die 
Folgerimg gekniipft, dass auf diese AA^eise ancb wirklicb — imd zwar 
nicbt nnr an^nabmsweise, sondern in der Regel — ein allseits gleicb- 
formig polirtes, krenz und quer gekritztes, rnndlicbes, oder wenn im 
Allgemeinen rnndkantig, so dock von stetig gewdlbten Flaeben begrenztes 
Gescbiebe entstehen konnte. AA^ir werden also wold bei der A gas si z- 
scben Ansicbt verbleiben dlirfen, dass die Grimdmorane als Gauzes 
bewegt wurde, und dass im Allgemeinen die gerundeten und gekritzten 
Gescbiebe mit undin dieser Alasse ibre AA^anderung vollendeten. AA^enn 
freilicb die Grundmoranen eine sebr bedeutende Alacbtigkeit er- 
langten, wenn sie a b g e 1 a g e r t warden, dann trat allerdings ancb d e r 
Fall ein, dass ibre unteren Partien rubten, wabrend die oberen darliber 
binweggescboben wurden, und es gibt sick dieses auch in einer gewissen 
Scbichtung mancber sebr macbtigen Grundmoranen zu erkennen. 

Dass die Ausfegung des Verwitterungsscbuttes und llberbaupt die 
Fortschleppung der Grundrnorane nicbt gar so langsam vor sick ging, 
als es der Fa'll gewesen sein mltsste, wenn nur iinmer die alleroberste 
Scbichte des losen Materials von dem Gletscber fortgescbleppt worden 
ware, wabrend alle darunter liegenden in Rube verliarrten, dies gebt 
zum Ueberfluss auch nock aus dem Umstande bervor, dass die gauz 
erstaunlicbe Alacktigkeit der alten Grundmoranen in A^erbindung mit 
ibrer weiten Verbreitung unbedingt darauf binweist, dass sebr bedeutende 

q Penck, Die Vergletscherung der Dentschen Alpen, pag. 37. — Wenn Heim 
(pag. 350) mit Bezng auf die dem eben citirten Satze immittelbar nacbfolgende 
Aeusserung Penck’s: „Es ist eine baufige, jedocli durchaus irrige Yorstellnng, die 
gekritzten Gescbiebe seien dadurcb entstanden, dass sie im Eise eingefroren uber den 
Untergrund gescbleift wardenansdriicklicb constatirt, dass er und Andere bei Klettereien 
in den Gletscbertboren ofters „im Eise eingebacken, von demselben gewissermassen 
»gefasst«, einzelne Gesteinsstucke“ gefunden babe, und bieran in einer Fussnote die 
Bemerkung knupft: „Es bandelt sicb bier nicbt um eine »durcbaus irrige Torstellung«, 
wie Penck meint“, so wird bier Penck eine Bebauptung unterscboben, die demselben 
ganz feme liegt. Dass „einzelne Gesteinsstucke“ von dem Gletscber „gefasst“ werden 
kiinnen, und dass dies an der Berubrungsstelle zwiscben Eis und Grundrnorane sogar 
in der Regel der Fall, ist Penck sicberlicb ebensogut bekannt wie Heim, und wie 
ubei'baupt einem Jeden, der mit dem Gletscberplianomen eingebender vertraut ist; es 
wurde dies ja von Penck auch gar nirgends bestritten. Bestritten wurde nur, dass 
auf diese Weise allseitig gekritzte Gescbiebe entsteben kbuuen, wie sie in den alten 
Grundmoranen auftreten; sagt ja docb Penck nocb ausdrucklicb; ,,Auf diesem 
Wege“ — namlicb beiEingefrorensein im Eise — „werden Gescbiebe nur auf einer 
Seite, nie ringsum gescbrammt!“ Auf Seite 380 seines Werkes spricbt Penck ancb 
geradezu davon, dass Scbleifsteine in dem Eise „gefasst“ sind, gebraucbt also die- 
selbe Ausdrucksweise, wie nacbber Heim! Es konnte daber nicbt scbaden, wenn 
man sicb gegneriscbe Ausfubrungen, die man kritisiren will, erst etwas genauer 
ansiebt, und bierbei den Sinn einzelner Worte, die man aus ibrem Zusammenbang beraus- 
reisst, nicbt auf einen willkurlicb unterscbobenen Gegenstand binlenkt. 
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Massen imter dem Eise tliatsachlich bewegt warden. Da niui der Ver- 
witterung’sschutt miter dem Gletscher keinen gleicliartigeii Zuwactis mehr 
erfahren konnte, and die sabglaciale Transportfabigkeit der Gletsclier, 
wie eben aas den macbtigen Grandmoranenmassen ersiclitlicli. eine 
sehr bedeatende war, so massten die Gletscher, welche ja nicht von 
heate aaf morgen bestanden, endlich mit der Aasfegang des schon vorlier 
in den Thalern angehaaft gewesenen Gebii’gssclmttcs za Ende kommen, 
and es entstebt die Frage: was nanV Dieselbe drangt.sicb ans amso- 
mebr aaf, als wir scbon frtiber aaf anderem Wege geseben baben, dass 
der Verwitterangsscbatt nicbt aasreicben wlirde, am die alten Grand- 
moranen za erklaren. Dass der Verwitterangsscbatt fiir die Gletscher 
keine anerscbopflicbe Qaelle der Grandmorane bildet, warde Ubrigens 
gewissermassen scbon von Agassiz erkannt, welcber sicb docb sicber- 
licb keinen allza sangainiscben Vorstellangen liber die Erosionsfahigkeit 
der Gletscher bingab. Man erinnert sicb vielleicbt nocb jener Ansicbt. 
welche Godeffroy^) liber die Bildang von Moranen aasserte, and 
nacb welcber dieselben aas einem tertiaren Triimmergestein entstiinden, 
welches den Boden der Alpenthaler bedecke; indem der Gletscher in 
dasselbe wie ein Pflag bineinwiible, damme er dasselbe za seinen Seiten 
and an seinem Ende aaf and werfe es sicb zaweilen selbst aaf seinen 
Riicken. Agassiz 2) bemerkt nan bierza: „Man begreift nacb dieser 
Tbeorie nicbt, waram die Gletscher nocb jetzt Moranen baben, and 
wie es kommt, dass sie aaf den polirten Felsflacben, woraaf sie raben, 
n 0 c b i m m e r Reste der G 0 d e f f r 0 y’scben Triimmerdecke aafstobern. 

Die Gegner der Glacialerosion sind in der Regel geneigt, die 
Fliisse als Erosionsmittel, die Gletscher bingegen nar als gewaltige 
Transportmittel za betracbten, wobei aber nicbt za verkennen ist, 
dass, wenigstens bei den eiszeitlicben Gletscbern, der Haapttransport 
anter dem Eise stattfand. Es mass nan dem gegeniiber docb daraaf 
bingewiesen werden, dass Transportation in der Weise, wie sie am 
Grande eines Flasses oder an der Soble eines Gletscbers stattfindet. 
gleiclibedeatend ist mit Erosion in losen Massen, and dass ein qaali- 
tativer Unterscbied zwiscben beiden nicbt bestebt. Indem ein Flass oder 
ein Gletscher Gescbiebe anter sicb bewegt, erodirt er, da er in jedem 
Momente Material von der Stelle nimmt, an der es im vorbergebenden 
Zeitpankte gelegen, and es an einen anderen Ort befordert. Begniigen 
sicb nan beide, Flass wie Gletscher, an jeder einzelnen Stelle nar so 
viel za transportiren, als sie an der anmittelbar vorbergebenden Stelle 
bereits transportirten, dann verbalt sicb die Transportation, welche mit 
Erosion in losen Massen im Allgemeinen gleicbbedeatend ist, mit Bezag 
aaf jene Stelle insoferne indifferent, als darcb dieselbe, so lange sie in 
dieser Art stattfindet, weder eine Erbblmng, nocb eine Erniedrigang des 
Bodens bewirkt wird. Man konnte dies als indifferente oder latente 
Erosion bezeicbnen. Transportiren die Beiden an jeder folgenden Stelle 
weniger, als an jeder vorbergebenden, dann entstebt Erbblmng des 
Bodens, es tritt Accamalation ein, welche jedoch, wenn sie in riiain- 
licber. wie zeitlicber Erstreckang fortgesetzt erfolgen soil, stets anter 

b Notice sur les Glaciers, les Moraines et les Bloes erratiques des Alpes, Paris. 
1840, pag. 78. 

Untersuchungen iiber die Gletscher. Solotliurn 1841, pag. 138, Aumkg. 
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Eiiiem mit indifferentev Traiis])ortation (lateiiter Erosion) verbiindeii ist. 
Traiisportirt jedoc'li Gletsclier oder Fluss an jeder folgenden Stelle me hr 
als an jeder vorigen, dann erfulgt Erosion in der geAvdlinliclien engei’en 
Bedeutung des Wortes, mid dieselhe ^vird — iinnier mit Beziig auf* die 
Fortscdiatiimg oder Erosion von losen Massen — im directen Verlialtnisse 
zii der Transportfaliigkeit stelien. 

AVir liaben nun beziiglicli der Frage nacli der Entsteliung der 
Grundmorane bisher geselien, dass die Oberflacbeiinioranen flir die Grund- 
moranen der lieutigen Gletsclier niir einen sebr geringen, fiir jene der 
grossen eiszeitliclien Gletscher hingegen so gut wie gar keinen Beitrag 
lieferten • ferner, dass ein selir anseliiiliclier Beitrag zwar von dem vor 
jeder Verglet§clieriing bereit liegeiideu Yerwitteriingsscliiitt beigestellt 
wiirde, dass derselbe jedocli lauge nicht aiisreicht, inn die grosse Macli- 
tigkeit der alten Moranen zii erklaren. Da bleibt denn dock niclits 
Aiideres iiber, als anziinehmeii, dass der Gletsclier seine Grundmorane 
ziini grossen Theile sick selbst gesckalfen, indem er den anstekenden 
Felsgrimd erodirte. 

den Gegnern der Glacialerosion 
und zwar ziimeist auf Griind 

sa.o’t man (Heim, pag. 353), 

Dieser Ansickt wird nun aber von 
auf das Bestimmteste entgegengetreten, 
„pkysikaliscker Bedenken“. A^or Allem 
dass das Gletsckereis selbst weder Gesteinsbrocken nock Felsgrimd „merk- 
lick“ angreife, und wir kbnnen diesem Ausspriicke beipflickten, wenn 
wir mit Eiicksickt auf iiusere frlikeren diesbeziiglicken Betracktuugen 
erlaiiternd kinziisetzen: nickt merklick b i n n e n k ii r z e r Z e i t. Aller- 
dings kandelt es sick kier inn relative Begritfe. Desto energiscker aber 
wird die Grundmorane den Untergriind abniitzen, liber welcken sie 
iinter grossem Drucke gepresst wird, und es wird auf diese AYeise binnen 
kiirzerer Zeit eine merklickere Ylrkiing entsteken kbnnen. „Man be- 
denke niir, dass es eine bisweilen liber 1000 Meter koke Eissaiile ist, 
welcke sick bewegt und iinter sick Gesteinsblbcke fortsckiebt. “ 0 Dass 
die Grundmorane bewegt wird, ist mit Eiicksickt auf ikre Besckatfenkeit 
nickt zu leiignen, und dass ein Gletsclier deskalb einen „grossartigen 
Sckleifapparat“ darstelle, wird auck von Heim (pag. 353) ganz ricktig 
erkannt; sckon die Gletsckersckliffe sind kiefiir ein iinzweideiitiger Beleg. 

iSiun aber kandelt es sick inn das Mass dieser Wirkung, denn 
„ nickt die Qiialitat, sondern die relative Qiiantitiit der Gletscker- 
wirkungen“ wird von der Frage nack der Glacialerosion betroffen. -) 
Hier aber „stekt bis jetzt niir die directe Beobacktiing im Eeckte“, -) 
und „wenn wir die Wirkiingen der Gletscher pracisiren sollen, so diirfen 
wir iins iinmbglick bios auf die Beobacktiingen stiitzen, welcke gegen- 
wartig an jetzigen Gletsckern gemackt werdeu kbnnen„Ausserkalb 
der jetzt nock bestekenden seken wir die diirck sekr langeZeit- 
r a 11 m e s ii m m i r t e n i r k ii n g e n w e i t g e w a 11 i g e r e r E i s- 
strbme, welcke unsere Beobacktiingen an den jetzigen Gletsckern 
ergiinzen. YAr miissen beide zu Eatke zieken, um ein Bild von 
den geologiscken Wirkiingen der Gletsclier iiberkaiipt zu gewiuneu.“ 2) 
Nicktsdestoweniger stiitzt man sick im -Streite wider die Glacialerosion 

0 Penck, Die Vergletsclierimg der Dentsckeu Alpen, pag. 380. 
A Heim, 1. c. pag. 372. 
A Ibidem, pag. 371, 372. 
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stets mit besoiiderer Vorliebe auf Beobacbtungen, welcbe man an den 
beutig-en Gletschern macbt, wogegen allerdings gar nicbts einznwenden 
ware, wiirde man nicbt jederzeit nnr allziisehr geneigt sein , die dort 
gewonnenen Beobaclitnngen oline Weiteres auf glaciale Yerbaltnisse zu 
tibertragen. Man nntersuclit die Enden hentiger Alpengietscber nnd 
findet, dass dieselben auf nnverletztem alten Cfescbiebegrnnd ruhen, 
man krieclit dnrcb das Gletschertbor, durcli welches die Sclimelzwasser 
beransstromen, eine Strecke weit unter den Gletscber binein nnd bndet, 
„dass derselbe dem Gescbiebeboden obenauf liegt, nicbt aber auf den 
Fels hinunterreicbt“; und nun fasst Heim (pag. 375) diese Beob- 
acbtungcn znsammen : „Beim einstmaligen Vorrucken bat er somit den 
Gescbiebegrund ungestort gelassen, oder demselben unter sicb dnrcb 
Alluvion subglacialer Bacbe zu entsteben gestattet, jedenfalls aber 
an d ess en S t e 11 e kei n H0b 1 b e cken au sg ep f 1 iigt.“ Man muss 
sicb angesicbts dieses letzteren, aucli im Originale durcb gesperrten 
Druck ganz besonders betonten Ausrufes in der That Zwaug antbun, 
um sicb den wissenscbaftlicben Ernst zu bewabren. Denn selbst dann, 
wenn jener Aussprucb, wie wold anzunebmen ist, nicbt etwa in der 
Absicbt geleistet wurde, um bei minder orientirten Lesern auf diplo- 
matischem Wege ein gewisses Vorurtbeil gegen die Moglicbkeit einer 
glacialen Entstebung von Hoblbecken im Allgemeiuen zu erwecken — 
obwobl bier letzteres zumeist in der That das unabsicbtlicb gewounene 
Nebenproduct bilden diirfte — selbst dann also, wenn bier jener Aus¬ 
sprucb nur den Cbarakter eines barmlosen Apergu’s besitzen sollte, muss 
man sicb docb mit Recbt dartiber verwundern, dass ein so versirter 
Gletscberkenner aucb nur im Entferntesten vermutben konnte, bei 
solcber Einkebr in das Zungenende eines alpinen Gletscbers, aucb 
wenn dasselbe „in den letzten Jabrzebnten oft liber 500 Meter weit 
zuruckgegangen war“, ein von dem Gletscber ausgescbilrftes Hobl¬ 
becken zu entdecken! Oder baben etwa ernstbafte Glacialforscber 
jemals bebauptet, dass die Gletscber an ibren Enden solcbe Hobl¬ 
becken auspflugen, so dass jener Aussprucb Heim’s in der Weise zu 
deuten ware, dass Letzterer eine auf gegneriscber Seite verbreitete und 
bisber zu Recbt bestandene Anscbauung nunmebr durcb eine specielle 
directe Beobacbtung wider lege? „Die Hauptwirkuug des Gletscbers 
liegt nicbt an seinem Ende. Hier verlangsamt seine Bewegung, wie 
augestellte Messungen wiederbolt gelebrt baben, und Hallen und Gewolbe 
trennen das Eis vom Boden, so dass es denselben bier kauin ab- 
nutzen kann.“ i) „Oft wird die Frage erortert, wie die Boden- 
bescbaffenbeit unter den Gletscbern ist. Man bestreitet deren Fabig- 
keit, Gesteinsbecken auszuscburfen, weil die beutigen Gletscber bei 
ibrem oscillatoriscben Riickwartsgeben keine Becken binterlassem Das 
b e i s s t von e i n e m F1 n s s e v e r 1 a n g e n, dass e r n a c b j e d e r 
II e berscbwemmung ein Tbal gebildet baben soli. Man 
gebe, um die Frage zu entscbeiden, nicbt in Regionen, welcbe nur 
zeitweilig von Gletscbern verlassen und wieder eingenommen werden, 
sondern nacti Gebieten, welcbe debnitiv vom Else aufgegeben sind. 
Nicbt am Obersulzbacb- oder Vernagtgletscber lost sicb das Problem, 

0 Penck, Die Vergletsclienmg der Deutsclien Alpeu, pag. 383. 
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soiidern in e i s f r e i g e w o r d e n e n G e In e t e n. “ i) Und oliwold 
Heim (pag. 379) selbst liervorliebt, „dass alle bezUgliclien Beob- 
acbtiingen an jetzigen Gletscbern sicb imr anf die n liter steii 
Tbeile der Gletsclierzungen, meist anf ihr Ende bezieben^^ und es 
allgeinein bekannt ist, dass gegen das Ende der Gletscberzunge bin 
sowobl Bewegnng, als auch Macbtigkeit des Eises a b-, gleielizeitig aber 
die abtrennende Untersclimelznng z ii nelime, und somit die Wirkuu2,’ 
des Gletscbers anf den Untergrund in jeder Weise gescliwaclit 
werde, trotz alledem siebt sick Heim veranlasst, den Mangel von 
Hoblbecken unter den beutigen Gletscberenden erst eigens und nocb 
dazu init solcbem Naclidruck zu constatiren, dass sein Aussprucb, ob- 
zwar unbeabsiclitigt, einem unbefangenen Leser als ein Argument gegen 
die Mbglicbkeit einer glacialen Entstebnng soldier Hoblbecken im All- 
gemeinen imponiren kann. 

Dass ein Gletscber an seinein Ende kein Hoblbecken erzeuge, 
dies ist so selbstverstandlicb, dass dariiber nicbt erst viele Worte zu 
verlieren sind. Ganz im Gegentbeile wird ein Gletscber an seineni Ende 
vielmebr eber anbaufend wirken, was scbon liingst, und zwar gerade 
von Anbangern der Gletscbererosion, erkannt worden ist. Ein Gletscber 
verbalt sicb in dieser Beziebung, wie aucb in mancber anderen, wie 
ein Fluss, und wird an seinein Ende ebensoweiiig erodiren, wie dieser 
an seiner Miindung. Dort ist beiderseits die Bewegung geringer, daber 
die Transportkraft scbwacber; wabrend aber beim Fluss die Wasser- 
menge keine Verminderung erleidet, nimmt die Masse des Gletscbers 
gegen das Ende bin gleicbfalls ab, so dass seine Wirkung in doppelter 
Weise beeintracbtigt wird. 

Darf man nun aber, was jaHeim eigentlicb zugibt, das negative 
Ergebniss von Beobacbtimgen, welcbe an den Enden der beutigen 
Alpengletscber in Betreff deren Erosionswirkungen gemacbt werden, 
nicbt einmal auf jene Stellen libertragen, welcbe welter aufwarts unter 
der Hauptmasse clerselben Gletscber gelegen sind, um wie viel 
weniger darf man alsdann bievon nicbt erst auf jene Vorgange zuriick- 
scbliessen, welcbe unter den so weitaus gewaltigeren eiszeitlicben 
Gletsclierstrbmen stattfanden! 

Dass nun jener Hinweis auf die grosse Macbtigkeit der alten 
Gletscber den Gegnern der Glacialerosion nacbgerade etwas unbequem 
werden musste, ist begreiflicb, und man bat desbalb versucbt, zunacbst 
die Wirkungen des Driickes einer grbsseren Gletscbermasse auf ibre 
Unterlage zu scbmalern, indem man bebauptete, dass jener Druck in 
eine Unzabl kleinerer Krafte aufgeldst werde, welcbe alle direct oder 
indirect darauf binauslaufen, Cobiision zu itberwinden; der Rest (!), 
welcber zu der angenommenen Ausboblung oder Erosion verwendet 
werden kbnnte, mlisse desbalb ein sebr kleiner sein. „Der wesentlicbe 
Punkt ist“ nacb Irving2) „der, dass der grossere Tbeil des Vor- 
wartsdruckes in einer Gletscbermasse auf die Uebervdndung von Cobasion 
verwendet wird und auf die Yeriirsacbung von Bewegungen unter den 
einzelnen Tbeilcben des Gletscbers selbstAucb Heim macbt (pag. 389) 

9 Penck, Die Eiszeit in den Pyrenaen, pag. 61. 
On the Mechanics of Glaciers, with especial Deference to their supposed Power 

of Excavation. Quart. Journ. Geol. Soc. London. XXXIX, 1883, pag. 64. 

Jahrhuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 73 
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denselben Einwand, indem er sagt: „Das Eis verbrauclit einen bedeuten- 
den Theil von Arbeit zur Ueberwindimg seiner Cobasion, ziim Fliesseu, 
das Wasser nur selir wenig“, wobei aber vollstandig uberseben wird, 
dass in Folge dessen eben nur das F1 i e s s e n des Eises ein Ian g- 
sameres ist, als jenes des Wassers, eine Tbatsacbe, welcbe bei der 
vergleicbenden Benrtheilung von Gletscber- und Wassererosion ja langst 
sclion in Rechnung gezogen wird. Aber nicbt geniig damit, aucli die 
grbssere Machtigkeit der eiszeitlicben gegenliber den heutigen Gletschern 
sollte mit Bezug aiif ilire Bodenwirknngen als obne wesentliclien Ein- 
fluss hingestellt werden. „Der Druck des Gletscbers auf die einzelnen 
TrUmmer seiner Unterlage“, sagt namlicb Heim (pag. 385), „wacbst 
nicbt proportional der Dicke des Gletscbers, sondern er nabert sicb 
einem gewissen Maxiinnni, liber welcbes binans vermelirter Druck vor- 
wiegend in rascber plastiscber Umformung des Eises aufgezebrt wird.“ 
Ueber diesen kiibnen Handstreicb herrscbt nun im gletscbererosions- 
feindlicben Feldlager grosser Jubel, und offenbar, da sicb Heim, „wie 
scbon seine Untersucbungen liber Gebirgsbildung zeigen, von alien 
Facbmannern das Weseii der Plasticitat wobl am klarsten gemacbt 
bat“, spricbt es Gllntber^) obne weiteres Bedenken in seinem Lebr- 
bucbe bereits offen und entscbieden aus, dass den „Befurwortern“ der 
Gletscbererosion eine „kraftige Stlltze“ durcb jenen Hinweis „ent- 
zogen worden“ sei. 

Aber so scbnell und einfacb gebt die Sadie nicbt. Es ist ja bier 
docb zu erwagen, dass der Druck des Gletscbers auf seine Unterlage 
als Wirkung einer ausseren constanten Kraft, namlicb der Scbwere, 
durcb jene Wirkungen der molecularen, also inneren Krafte der 
Gletscberelemente, welcbe eine partielle Aenderung des Aggregat- 
zustandes der Masse zur Folge liaben, nicbt im Geringsten alterirt 
wird. Oder glaubt vielleicbt Heim, class, wenn eine allseitig um- 
scblossene Eismasse etwa auf der Platte einer binlanglicb wider- 
standsfabigen Brllckenwage einer zur plastiscbeu Umformung genllgenden 
Belastung ausgesetzt wllrde, die Platte, sobald sicb der Druck auf das 
Eis in dieser Weise „ aufzebrt “, w e n i g e r stark niedergedrllckt wird ? 

Im Anscblusse bieran bebauptet nun Heim weiters, class der 
Gletscberdruck bei wacbsender Gletscberclicke „so wenig auf die Steine 
der Grundmorane an den Grund drllckend wirkt, als tieferes Wasser das 
Gerblle an den Boden starker anpresst“. 

Aber ein Vergieicb der Druck wirkungen einer nicbt bomo- 
g e n e n, tbeilweise festen, tbeilweise flllssigen Masse mit den Druck- 
wirkungen einer b o m o g e n e n, fast incompressibeln Flllssigkeit ist der 
Natur der Sadie nacli unzulassig, abgeseben da von, class der bydro- 
statiscbe Druck einer solcben Flllssigkeit proportional mit ibrer 
Tiefe zunimmt, und ibr b y cl r a u 1 i s c b e r Druck bei geringer Stroniungs- 
gescbwindigkeit nur wenig von ibrem bydrostatiscben abweicbt. 

Es entbebrt dalier aucli der Scblusssatz: „ Scbon aus diesem Grunde 
darf man den Gletscbern der Eiszeit nicbt allzu grossartige Wirkungen 
zuscbreiben, von denen man an Gletscbern der Jetztzeit nicbts beob- 
acbtet, bios wegen ibrer grbsseren Dicke“ , jeiier pbysikaliscben 

b Lelirbucli der Greopliysik. II. Bd. Stuttgart 1885, pag. 558. 
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Begrilndimg, welche eine weitergehende Berticksiohtigiirig desselhen 
wissenschaftlicli gerechtfertigt ersclicinen Hesse. 

Im Uebrigen bat Heim selbst in dem Nacbsatze: „Die Wirkiing 
grdsserer Dicke auf den Untergrnnd hat ihre Greuze, ul)er welclie binaus 
sie sich vorwiegend in rascherer Bewegung der oberen Tbeile des Eis- 
stromes anssert“, die Plasticitat dieser seiner subjectiven Ansicht durcb 
Gebranch des Wdrtleins: „vorwiegend“ wenigstens symptomatisch her- 
vortreten lassen. 

Die „kraftige Stiitze^ ist somit wieder znriickgewonnen, oder viel- 
mehr, sie ward der Glacialerosion liberhanpt gar nicht entzogen. i) 

Die Tbatigkeit der Gletscher bescbrankt sich nicht auf eine blosse 
stetige Abnlltzung nnd Scheuerimg des Untergrimdes; ein Gletscher 
tbut mehr als scbleifen. „Die Felsen sind nicht bomogen; sie sind von 
Fugen nnd scliwaclien Stellen durchsetzt, die sie thatsachlich in einzelne 
Massen tlieilen. Ein Gletscher ist sicherlich fahig, solche Massen voll- 
kommen abzuldsen. “ Audi diese Ansicht findet nicht die Billigung 
H e i m’s, und zwar spielt hier wiederum die Plasticitat eine Rolle. Denn 
„je machtiger die Eismasse,“ heisst es auf Seite 384, „desto ductiler 
und plastischer verhalt sich das Eis am Grunde. Es wird dann viel zu 
plastisch, als dass es mit gentigend barter fester Hand Felsecken er- 
greifen und vom Anstehenden losreissen konnte“. Nun ist durchaus nicht 
in Abrede zu stellen, dass ein Gletscher, wenn er ein durchaus starrer 
Kdrper ware, weit starker erodiren kdnnte denn als plastisch- 
flllssige Masse; aber warum er als solche nicht die Fahigkeit besitzen 
sollte, die Unebenheiten des Untergrimdes loszubrechen, dies ist nicht 
recht zu begreifen. Ruhte der Gletscher bewegungslos auf seiner Unter- 
lage, dann wtirden vorstehende Felsecken desselben allseits einen gleichen 
Druck erfahren; sowie er sich jedoch bewegt, drlickt er auf jene 
Ecken in der Bewegungsrichtung starker, als in jeder anderen. Dies 
geht schon daraus hervor, dass die Yorsprtinge und Ecken des Fels- 
bettes vorzugsweise auf der „Stossseite“ abgerundet und abgeschliffen 
werden. Ist nun das Eis auch noch so plastisch und nachgiebig 

H Heim selbst sclieint seinen diesbezligliclien Ausfiibrnugeu keine besonders 
weitgehende praktische Bedeiitung beizulegen, da er dieselben bei Berecbnimg des 
Drnckes , welchen Gletscher auf ihre Uuteiiage ausiiben, ganzlich ausser Acht lasst. 
Auf Seite 352 seines Werkes berechnet er die Last des Eises auf den Quadratdecimeter 
der Grundflache beim Unteraargletscher und ahnlichen im Mittel auf 2-—4 Tonnen, bei 
den gronlandischen Auslaufern des Binneneises auf 7 und 8 Tonnen. Auf Seite 79 
wird die Machtigkeit des Aargletschers zu 460 Meter und auf Seite 53 jene des gron¬ 
landischen Binneneises von 300 bis iiber 1000 Meter angegeben. Innerhalb dieser 
Grenzen scheint also der Druck des Gletschers auf die Unterlage noch proportional der 
Dicke desselben zu erfolgen! Viel machtiger als 1000 Meter sind aber die eiszeitlichen 
Alpengletscher auch nicht mehr gewesen. 

Tyndall, In den Alpen. Braunschweig 1872, pag. 211. 
Vergl. Heim, pag. 355, 383, 389. 
Auf Seite 384 heisst es diesbeziiglich bei Heim: „ Die Plasticitat des Gletscher- 

eises ist so gross, dass, wenn ein Block oder eine erfasste Ecke dem Fortschieben viel 
Widerstand bietet, der Block stehen bleibt und eine Furche an der Unterflache des 
Eises eindruckt.“ Offenbar kann aber jene Furche nur besteheu, so lange das Eis 
in Folge zu geringen Druckes eben nicht plastisch ist, und in diesem Falle kann sie 
natiirlich auch nicht durch plastisches Ausweichen des Eises entstanden sein , sondern 
nur durch Schrammung desselben als eines starren Korpers. Da aber ein Eisblock, 
welcher mittelst einer Presse auf eine Gerollunterlage gedriickt wird, sich „bei 0° 
ziemlich leicht und rasch wie angegossen dem Untergrunde durch seine Plasticitat 

73* 
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imd hestreht sich seiiierseits jenen Ecken auszuweiclien, so wirkt dock 
der Drnck auf dieselben constant iind muss sie bei nicht genligender 
Festigkeit ziim Brechen bringen. Da nun aber jeiier Druck (pag. 353) 
ein „furchtbarer“ ist, wie man dies ,,den Furcben, die z. B. in Kalk- 
stein Oder Dolomit gegraben worden Sind‘S, ,,ansiebt“, so milssten solche 
vorstebende Ecken eine ganz ausserordentlicbe Festigkeit besitzen, 
sollten sie demselben auf die Dauer widersteben kbnnen. Die Plasticitat 
des Eises kaim iibrigens umsoweniger ein Hinderniss sein, dass dasselbe 
„mit genligend barter, fester Hand Felsecken ergreifen und vom An- 
stebenden losreissen konnte‘*, als ja dock selbst das Wasser letzteres 
im Stande ist und unter Anderem mit gewiss nock weicberer und nach- 
giebigerer Hand scbwere Milblenrader ergreift und in Gang setzt. 

Im directen Widersprucbe zu der in Rede stebenden stricte ab- 
sprecbenden Erklarung bait es jedocb Heim nock auf derselben 8eite 
(pag. 384) „fur wabrscbeinlicb, dass, wenn der Gletscber liber friiber 
nicbt yergletscberten Felsgrund yorscbreitet, er auf mancben anstebenden 
Angriffspunkt stossen rrird, der bricbt oder sonst weicbt, beyor er sick 
abscbleifen lasst. >Ausnabmsweise« kann dies aucb spater nock yon Zeit 
zu Zeit eintreten. Je mebr aber sein Bett nun ausgescbliffen wird, 
desto sparlicber Trerden diese obnebin seltenen Gelegenbeiten, desto 
stabiler wird die Unterlage.“ Letzteres ist an sick ricbtig, hangt aber 
auf das Innigste mit der unmittelbar yorber (pag. 383) ganz positiy 
aufgestellten Bebauptung zusammen: „Alles (?), was der Gletscber 
erreicbt, scbleift er aiissen glatt an.“ Dies aber stebt nun wieder mit 
der directen Beobacbtung im 'Widerspruch. Icb kann micb bier auf den 
lebrreidien Aussprucb eines der ersten und trefflicbsten Gletscberkenner 
berufen. Yom Karlseisfelde am Dacbstein bericbtet Simonyi): „So 
bescbrankt nun aucb die bisberige Blosslegung der Peripberie des 
Gletscberbettes ist, so ergibt sick bier dock scbon soyiel, dass die ero- 
dirende Tbatigkeit eines Ferners sick nicbt unter alien Umstanden durcb 
Hinterlassung yon Scbliffflacben in den Wandungen seines Bettes mani- 
festirt, sondern dass bei einiger Brlicbigkeit der L'ferwande, deren Grad 
unter Anderem wesentlicb yon der Ricbtung der Scbicbten des Gesteines 
gegen die Bewegungsricbtung des Gletscbers bedingt ist, die Erosion 
baufiger den Cbarakter fortgesetzter Zertritmmerung 
beibebalt, und dass scbliesslicb raube, zerklilftete, jeder Spur yon 

ganz“ ausclimiegt, so ist in diesem Falle auch. eine wirkliche Furclienbildung an 
deni gepressten Eise unmoglich, und so beisst es denn aucb weiters in der That: 
„a]lein diese Fni’cben, obscbon tiefer als diejenigen der Steintrumnier, iiberdauern eben 
nicbt.“ Auf Seite 390 bingegen, -vro bestritten wird, dass die an zablreicben Yorsprungen 
des von G-letscbern verlassenen Untergriindes auftretenden ran ben Brucbflacben 
durcb Losreissen von Felsstucken durcb den G-letscber bewirkt worden seien, beisst es; 
,,Das Yorkommen der rauben ungescbliffenen Brucbflacben nur in Winkelu, in welcbe 
die relativ steife Eismasse offenbar nicbt binab oder binein zugreifen 
vermocbte, beweist, dass die abgerundeten Felskopfe Eeste der urspriinglicbeu Un- 
ebenbeiten sind.“ Hier also wurde -wiederum die Plasticitat des Eises selbst am 
Grunde eines Gletscbers nicbt so gross sein, dass sicb dasselbe dem IJntergrunde voUig 
anscbmiegen und kleine Hoblwinkel desselben ausfullen konnte. Es ware mit Bezug 
auf derlei Yerbaltnisse wiinscbenswertb, wenn man sicb einmal einer minder debnbaren 
Yorstellung von dem Grade der Plasticitat des Gletscbereises bingeben wiirde. 

Die Gletscber des Dacbsteingebirges. Sitz.-Ber. d. k. Akademie d. Wissenscli. 
in Wien, LXIII, 1871, pag. 524. 
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Schliff entbehrende Felshange aiicb dort ziirlickbleiben konnen, wo lange 
Zeit ein machtiger Eisstrom vorbeigeflossen ist.“ Und ferners: „An den 
die Nordseite des nnteren Ferners begrenzenden Felsliangen, welclie 
hie und da schon 13—19 Meter hocli vom Eise entblosst sind, ist niir 
an wenigen Stellen ein deutlicber Schliff wahrzunehmen, dagegen zeigt 
sich an alien briichigen Theilen die Wirkung des Dm ekes a Is 
eine oberflach 1 iche Zertrtimmerung, wobei die gelockerten 
und losgerissenen Massen meist vollig ihr kantiges, rauhes Ansehen 
behielten. “ 

Diese Ausspritche scheinen Heim nicht bekannt geworden zu 
sein, denn abgesehen davon, dass auf pag. 378 der Anfiihrung einer 
von V. E seller am Zmuttgletscber gemachten Beobachtung liber vom 
Eise zerrissenen und auseinandergequetschten Schieferfels der Zusatz 
hinzugefligt wird: „der einzige thatsachliehe Bericht von tieferem An- 
griff des Gletsehers auf den Felsgrund“ — welclie erlauternde Be- 
merkung sich indessen offenbar ja nur auf eben jenen Zmuttgletscher 
bezieht — so heisst es auf pag. 398: „Unzweideutige thatsachliehe 
Beobachtungen dartiber, dass >der Gletscher« activ seine anstehende 
Unterlage in irgend welchem nennenswerthen Masse aufreisse und von 
derselben S111 cke und Blocke, nicht nur feinen Schlamm und 
Sand abtrenne, suche ich in der Literatur vergeblich.“ 

Bezilglich der eiszeitlichen Gletscher wird hingegen (pag. 384) 
zugegeben, dass dieselben „Spuren soldi director Zertrllmmerimg und 
Stoning des Anstehenden hinterlassen^ haben. „Es werden als solche 
die Verschiebungen und Glacialthoninjectionen in den Kreideklippen 
von Moen, Eugen und 4Yollin, und das Vorkommen von enornien Blbcken 
Oder Stocken eben dieser Gesteine weiter slldlich im nordischen Ge- 
schiebelehm gedeutet. Andere unzweifelhafte Beispiele scheinen bislier 
zu fehlen.“ Also die zahlreichen Beobachtungen, welche von gellbten 
Forschern liber die Aufarbeitung anstehenden Gesteins unter der Grund- 
morane und Einverwebung in dieselbe gemacht wurden, sind filr Heim 
keine „unzweifelhaften Beispiele „In voller Klarheit“ (pag. 382) be- 
weisen vermuthlich dieselben nur, „ dass an ^delen Stellen Gletscher 
den alteren Sc butt an ilireni Untergrunde aufarbeiten und der Grund- 
morane einverleiben“ konnten; denn „als der Gletscher erschien, 
lage 11 diese Gesteine in loco zertrllmmert, vielleicht als 
in Schutt aufgeldste Kruste des Anstehenden bereit“. 
Dieser gesperrt gedruckte Satz erweekt in seiner positiven Fassung 
den Eindruck, als ob bier Heim wirklich auf Grund eigener iinmittel- 
barer Anschauung kurzweg also sprechen konnte. Dem gegenllber 
haben wir jedoch schon frllher erkamit, dass sich die gewaltigen alten 
Grundmoranen eben nicht allein durch Herleitung von Verwitterungs- 
schutt erklaren lasseu, sondern dass dieser letztere in Folge der be- 
deutenden Transportfiihigkeit der alten Gletscher Auelmehr bereits in 
eineni verhaltnissmassig frllhen Stadium der Eiszeit ausgeschllrft worden 
sein musste. Wer ferner an solchen Stellen einnial selbst Beobachtungen 
angestellt und nicht nur dartiber gelesen hat, wird nicht nielir niit der 
Behauptung kommen, dass man es hier mit den Eesten praglacialen 

9 Hier ist aber vorher niebt von einem bestimmten Gletscher die Rede. 
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Gebirgsschuttes zu thim habe. Aus der Art der Verknetung von zer- 
triimmertem Felsgrund imd Morane, und aus dem Auftreten von polirten 
und gekritzten Geschieben mitten iinter dem eckigen Trllmmerwerk des 
Untergrundes gebt namlich auf das Deutlichste hervor, dass die Morane 
an den betretfenden Stellenauch in ibren tiefsten Theilen that- 
sachlich bewegt und liber den Untergrund hinweggescbleift worden ist, 
denn sonst konnte eben keine so innige gegenseitige Einverwebung des 
eckigen und des gerundeten Materiales erfolgt sein. Wurde aber die 
ganze Masse bewegt, und findet sich in ilir eckiges und gerundetes Ma¬ 
terial nebeneinander, so musste das letztere jeweils erst neu hinzuge- 
kommen sein, da es ansonst ja ebenfalls abgescblitfen und gerundet 
worden ware. Wenn eine Grundmorane nacli dem Ende der Eiszeit nur 
aus praglacialem localen Verwitterungsscbutt bestunde, dann musste ihr 
Material in gleichmassiger Weise gerundet und polirt sein, es konnten 
sich keine eckigen Trummer durcb die gauze Eiszeit liindurch als solclie 
in der Morane erhalten haben. Die einzige Annahme, die man andererseits 
machen konnte, um das thatsacliliche Verhalten zu erklaren, ware die, 
dass der Gletscber erstens die Ausfegung des Verwitterungsschuttes nur 
diinnschichtig, „ Stein um Stein “ besorgt babe, wobei selbst bei geringer 
Machtigkeit der Schuttlage die unteren, am Felsgrund liegenden Partien 
in vollstandiger Rube verbarrten, und dass bierbei zweitens die Gletscber 
allerorten eben unmittelbar vor dem Momente aufgebort baben 
ibr Ausfegergesehaft zu betreiben, als sie just mit demselben zu Ende 
gekommen waren, so dass gerade eben die letzte, unterste diinne Lage 
des urspriinglicb macbtigeren Verwitterungsscbuttes allentbalben nocb 
erhalten geblieben ware. 

Der erste Theil dieser Annahme widerspricbt aber in doppelter 
Weise der directen Beobacbtuug, einmal well die allgemein beobacbtete 
grosse Machtigkeit der alten Grundmoranen darauf binweist, dass in 
der That gewaltige Massen unter dem Eise bewegt warden, und man 
bei einer „ Stein um Stein “ erfolgenden Transportation derselben sogar 
mit der langen Dauer einer „ Eiszeit“ nicbt auskame, und zum anderen 
Male, well die Zusammensetzung der alten Grundmoranen aus zaben 
Thonen, Letten, Grus und Schlamm mit darin in regellosester Weise 
eingeschlossenen, allseitig gekritzten und schon polirten Gescbiebeii 
darauf binweist, dass dieselbe als zusammenhangende Masse bewegt 
wurde. Aucb baben wir bereits gesehen, «dass es aus pbysikaliscbeu 
Grlinden undenkbar ist, dass eine lose Scbuttmasse an der Bewegung 
eines ibr unter grossem Drucke auflastenden Kbrpers nur in einer diinnen 
oberflacblichen Lage Antbeil nehme, insbesondere dann, wenn jener 
andere Kbrper plastisch-flllssiger Natur ist. Schon mit diesem Tbeile 
fallt llbrigens die ganze Annahme, da sie desselben nicbt entratben 
kann. Der zweite Theil der Annahme wiirde jedocb an und fiir sich 
ein so ausserordentliches allgemeines Eintretfen desselben Zufalles an 
den verscbiedensten Orten erfordern, und wmre desbalb so gekuustelt, 
dass man wohl kaum im Ernste daran denken diirfte, bei dieser An¬ 
nahme zu verharren. In der That sagt ja docb aucb Heim (pag. 382): 
„Die local dem Untergrunde entstammenden Steinstlicke verbreiten sich 
dann von ibrem Ursprungsorte an schweifartig in der Ricbtung der Eis- 
bewegung und der Scbrammen auf dem Anstehenden, und werden 
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s e 1 b s t, anfang'lich oft eckig und scliarfkaiitig, s p a t e r g e s c li 1 i f f e n 
und g e s c li r a m m t. “ Es scheint also , als ob H e i rri die Aniialime, 
dass die Grimdmoraiie von altein Scliutt berstamme, nnr fiir jene Falle 
aufrecbt balte, wo ini Verlaufe der Eiszeit, wie ja niclit anders zu er- 
warten, das gesammte Material derselben geriindet und gescliliffen wurde, 
dass er sie aber niclit aucli auf jene Falle anwenden wolle, wo eine 
weitgeliende Vermengung der typisclien Grundniorane init scliarfkantigein 
Getrlimmer am Felsgrunde zu beobacliten ist. Mogliclierweise obwaltet 
also bier ein Missverstandniss in der Art, dass Heim gar niclit die 
Absiclit geliabt babe, die bier allgeniein in Rede stebenden, von G e i k i e, 
Holland, W a b n s c b a ffe, Penck und Anderen beobacbteten Bei- 
spiele von Aufarbeitungen des festen Untergrundes und ZertrLimmerung 
desselben unfer der Grundniorane in jene Kategorie der Aufnabme vor- 
ber bereit gelegenen alten Scbuttes einzubezieben. Dann aber 
miisste er dieselben als Beispiele einer directen Erosion durcb Gletsclier 
gelten lassen. Da er nun aber, wie erwabnt, auf pag. 384 nacb An- 
fiibrung der Kreideklippen von Rligen mit Bezug auf Spuren einer Zer- 
triimmerung uiid Storung des Anstebenden durcb eiszeitlicbe Gletscber 
sagt: „Andere unzweifelbafte Beispiele scbeinen bisber zn feblen“, so 
ware jenes Missverstandniss meinerseits nur dann moglicb, wenn die 
tbatsacblicben zablreicben Beispiele, auf welcbe von den Glacialforscbern 
wiederbolt mit Nacbdruck verwiesen w^orden, Heim bei seiner litera- 
riscben Orientirung tiber den Gegenstand vollstandig entgangen waren, 
was icb bier indessen docb nicbt so obne weiters annebmen kann. 

Unter der Ueberscbrift: „Tbatsaclien und Ueberlegungen, welcbe 
die quantitative Geringfiigigkeit der directen Gletscbererosion beweisen“ 
(pag. 386), bebandelt Heim (pag. 389, 390) aucb die Beobacbtung, 
dass in Regionen mit „ surfaces nioutonnees“ die Vorsprlinge stets auf 
der Stossseite am sclibnsten angescbliffen und geglattet erscbeinen, 
wabrend sie auf der „Leeseite“ oft raube Brucbflacben aufweisen. 
Hieraus wird nun gefolgert, „dass die abgerundeten Felskbpfe Reste 
der urspriinglicben Unebenbeiten sind“ ^), „und dass der Gletscber es 
niemals bis zum vollstandigen Ausscbleifen dieser vor- 
bandenen, relativ sebr kleinen Unebenbeiten gebracbt 
bat“. Denn „wurden die zwiscben den Scbliffen vorbandenen rauben 
Brucbflacben durcb Losreissen von Felsstiicken durcb den Gletscber 
vom Untergrunde berrlibren, so miissten dieselben an den exponirtesten 
Stellen, d. b. auf der Stossseite der Vorsprlinge, sicb finden, wo sie 
tbatsacblicb stets feblen.“ Zunacbst ist bier zu bemerken, dass die 
letztere Bebauptung miricbtig ist, da, wie wir friiber geseben baben, 
die eiszeitlicben Gletscber vielfacb den Felsboden obne jedeScbliff- 
e r z e u g u n g aufgearbeitet und zertrummert baben, was aucb an mancben 
gegenwartigen Gletscbern — am sclibnsten von Simony am Karlseis- 
feld — beobacbtet worden ist. Was nun das Nebeneinanderauftreten 
von Scbliffflacben neben Raubigkeiten betrifft, so wurde dies bereits 
von Wbymper^) fiir ein Argument gegen eine starkere Abnutzung 
des Bodens durcb das Eis gebalten, jedocb in der Art, dass er, aus- 

9 Vergl. pag. 575 und 576 Anmerknug, 
‘^) Berg- und Gletsclierfalirten in den Alpen. 

391, 392, 401. 
Braunschweig 1872, pag 178, 
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gehend von der Ansiclit, dass sich eine intensive Gletscherwirkimg stets 
in der Erzeugung glatter Schliffflaclien aussern iniisse, ans dem Vor- 
kommen von Rauhigkeiten neben solclien Scbliff'flaclien auf einen ge- 
ringeren Angriff des Eises folgerte; andernfalls miissten seiner Meinung 
nacb die Raulibeiten entfernt nnd dnrch Schliffflacben ersetzt sein. Dem 
gegenUber bat nun Pencks) daranf verwiesen, „dass der Gletscber 
nicbt bios den Untergrimd abscbleift, “sondern aiich aiiflockert nnd aiif- 
briclit, wodurcli er stets nene Uuebeulieiten nnd Rauhig-keiten erzengd. 
Rauhigkeiten neben Gletsclierscbliffen beweisen also 
niclits gegen die Moglicbkeit der Glacialerosion.“ Nnu- 
inebr kommt Heim wieder auf jenen Eimvand zurlick, jedocb in etwas 
abgeanderter und restringirter Weise. Nicbt mebr das Zusammenvor- 
kommen von Rauhigkeiten und Gletscberscbliffen als solcbes wird als 
ein Beweis fiir die Geringfiigigkeit der Glacialerosion eracbtet, sondern 
die Art der Anordnung derselben auf den Vorspriingen des Felsbettes. 
Wabrend namlicb frilber Wbymper die Gletscberscbliffe als 
ein Anzeichen starkerer Gletscbererosion bewertbete, bait jetzt Heim 
die Erzeugung rauber Brucbflacben fiir die Betbatigung eines 
ungestumeren Gletscherangriffs, und meint, dass solcbe Bruchstellen, 
falls sie durch den Gletscber erzeugt wiirdeu, stetsdeni- 
selbeu zugewendet sein miissten. Was also jetzt gegen die 
Gletscbererosion in’s Feld gefdbrt wird, ist der Umstand, dass bezliglicb 
dessen das umgekebrte Verhalten stattfindet, dass die Schliffflacben 
dem Gletscber zu- 
wendet sind. 

Die Verscbiedenbeit in der Intensitiit der Eiuwirkuug eines 
Gletscbers auf seinen Untergrimd kommt nicbt allentbalben in dem 
Unterscbiede zwiscben Scblifferzeugung und Aufarbeitung des Bodens 
zum Ausdruck. Es ist ja klar, dass unter Umstanden ein Gletscber 
schon bei geringem Druck man die Vorspriinge loszubrecben im Stande 
sein kann, wabrend es anderseits moglicb ist, dass er selbst bei sebr 
bohem Druck nicbt mebr als eine Abscbleifung des Felsens zu bewirkeii 
vermag. Bei gleicber Arbeitskraft kann der Gletscber das eine Mai 
eine Zertrummerung, das andere Mai eine Scbeuerung und Glattuug 
des UntergTundes bewirken. In welcber Weise sicb mitliiu die Einwirkung 
des Gletscbers auf die Unterlage aussert, ob in Aufarbeitung des Bodens 
Oder aber in Abscbleifung desselben, dies liaugt in letzter Linie nicbt 
von der Kraft der Gletscbers, sondern lediglicb von der Widerstands- 
fabigkeit des Untergrundes ab, und eine starkere oder geringere Kraft- 
entfaltung des Gletscbers wird deshalb nicbt so sebr in einer quali- 
tativen Verscbiedenbeit der Wirkung zum Ausdruck kommeu, als 
vielmebr innerbalb der einen oder anderen Art in q u a n t i t a t i v e r 
Beziebung sich geltend macben. Zugleicli mit einer Verstarkung der 
Einwirkung des Gletscbers wird je eine Steigerung in der Intensititt 
der Abscbleifung oder der Aufarbeitung erfolgen, keineswegs aber muss 
sicb dieselbe darin aussern, dass an die Stelle frlilierer Abscbleifung 
eine Aufarbeitung des Bodens trete. Aucb bei gleicbbleibender Kraft 
des Gletscbers kann an einer und derselben Stelle bald eine Losldsung 

die Brucbtlacben bingegen von demselben abge- 

0 Die Vergletscheruug der Deiitsclien Alpeu, pag. 384; — vergl. aucli pag. 42. 
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YOU Triimmem, bald eine Glattiiiig’ des Felsgrnndes stattlinden, es 
kunnen diese beiden Processe ueben eiuander Hand in Hand gehen 
and sich aiicli wecbselweise al)lusen. 

Bewegt sich ein Gletsclier iiber eine Felsflaclie, welclie init raidien 
Vorspriingen, Ecken, Hbckern ii. dergl. versehen ist, so werden diese 
letzteren entweder unter dem Druck des Gletscliers breclien oder niclit. 
Breclien sie, dann entsteben hierdurcli neiie Ranbigkeiten und keine 
Schlilfe, und dieser Vorgang kann sich wiederholen; es entsteht dann 
eine Zertriiinmerung, eine Aufarbeitung des Bodens, welche nur rauhe 
Bruchflachen und scharfe Kanten und Ecken, aber keine vSchleifwirkung 
erkennen lasst. Breclien hingegen jene Vorsprlinge nicht, dann werden 
sie Yoin Gletacher angeschliffen, und zwar dort am starksten, wo dieser 
am starksten aiif sie driickt, das ist auf der Stossseite. Es werden 
die Leeseiten der Felsecken noch rauhe Bruchflachen besitzen, wahrend 
ihre Stossseiten langst geglattet sind, und es ist fraglich und hangt 
ganz von der Beschaffenheit des Gesteins ab, ob es iiberhaupt jemals 
zii einer vollkommenen Glattung auch jener Leeseiten kommt; bei fort- 
gesetztem Druck seitens des Gletschers konnen namlich jene Yorspriinge 
dennoch breclien, und es werden hieraiif die neiien Felsecken wiederum 
vornehmlich an ihren Stossseiten angeschliffen werden. Da nun durch 
Aufarbeitung des Felsgrundes keine Schliffe entsteben, so ist ein Neben- 
einandervorkommen von Ranbigkeiten und glatten Flachen nur dann 
mbglich, wenn altere Bruchflachen spater einem Abschleifungsprocess 
unterworfen wurden, und es miissen demnach die gegiatteten Flachen 
stets an den Stossseiten, die rauhen Stellen hingegen an den Leeseiten 
der Felsecken und Yorspriinge zum Yorschein kommen. 

Es ist inir iibrigens nicht recht deutlich geworden, was Heim 
(pag. 390) unter ,,Yorspriingen‘^ versteht, ob die kleineren Erhohungen 
und Aiifragungen emer und derselben allgemeinen Schliffflache, oder 
aber eine gauze grbssere Felskuppe, einen „Rundhbcker‘’ an sich. 
Gegeii die erstere Auffassung spricht der Umstand, dass es ja doch 
allzu klar ist, dass solche kleinere Yorspriinge, welche entweder aus- 
gebrochen oder angeschliffen werden, unmbglich vorne raiih und hinten 
geglattet sein konnen, wie es Heim verlangt; fiir dieselbe hinwieder 
spricht die Beschreibung des Auftretens der rauhen Bruchflachen zwischen 
den abgerundeten Felskbpfen als „in AYinkeln, in welche die relativ 
steife Eismasse offenbar nicht hinab oder hineinzugreifen Yermochte“; 
deun die muldenformigen Wanneii zwischen zwei oder mehreren Riind- 
hbckern wird doch Heim nicht fiir solche „Winkel“ halten, in welche 
das Gletschereis nicht einzudringen vermochte ? Sollten aber doch unter 
jenen Yorspriingen die Rundhbcker an sich gemeint sein, und somit die 
Erscheinung in Rede stehen, dass an manchen jener Rundhbcker nur 
die Stossseiten schbn geglattet erscheinen, wahrend ihre Leeseiten mit- 
iinter rauhe Bruchflachen zeigen, so ist ziinachst zu bemerken, dass an 
derlei Rundhbckern im Allgemeinen die vollkommene Politur durch nach- 
herige Yerwitteruug verloren gegangen, und nur die allgemeine Rundung 
der Form erhalten geblieben ist; die Yerwitteruug greift die glatten 
Flachen an und erzeugt auf ilinen rauhe Stellen. Ist nun die Politur 
auf einer Seite besser erhalten geblieben als auf der andereii, so kann 
dies in der Rea’el nur die Stossseite sein, da der Gletsclier hier nicht 
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niir starker, sondern aiicli langer polirte; denn jeder Eiindliocker, welclier 
durcli das Eis erzeiigd wnrde, kam walirend des Elickziiges der Ver- 
gletscliei’ung einmal an das Gletsclierende zii liegen imd war aiif seiner 
Stossseite nocli der absclileifenden Thatigkeit des Gletscdiers nnterworfen, 
wiilirend anf der Leeseite bereits die Verwitternng an den glatten Formen 
nagte. Audi ist der Fall moglicb, dass eiu Gletscber sicli von soldi' 
eiiieni Eiindliocker vollstandig ziiriickzielit iind ilin ganzlidi deni zer- 
storeuden Einfliiss der Verwitternng anssetzt, dass er sjrater aber wieder 
einen kleineii Vorstoss iiiacbt iiiid bei kiirzerer Daiier der Oscillation 
nnr anf der Voiderseite des Eimdlicickers eine diirdians glatte Scliliff- 
flaclie wieder zii erzeiigen ini Stande ist. 8o erklart E. Eiclitei’O in 
seiner sdiciuen iiiid griiudlidien Arbeit iiber den Obersiilzbacbgletsdier 
die El scbeinniig, dass die in der Xalie des jetzigen Gletscberendes be- 
fiudliclien Eiindliocker nnr aiif der Stossseite gegliittet sind, walirend 
die deni Stosse abgekebrten Nordseiten die wiirfelige Zerkliiftiiug zeigein 
welclie diircb die Verwitternng bervorgernfen wird; keineswegs aber bat 
dieser geiibte Beobacliter liierans den Scblnss gezogen, dass jene Eanliig- 
keiten an den Leeseiten der Enndliiicker p r a g 1 a c i a 1 e n Alters seien, 
nud dass die Gletscbermassen, welclie walirend der ganzen langen 
Daiier der Eiszeit in grosser Maclitigkeit iiber jene Hbcker sicli liin- 
wegscliobeu, nicbt ini Stande gewesen seien, solcbe „nrspriinglicbe 
Unebenbeiten“ zn entfernen. Wenn sicli also Heim daranf beriift, dass 
E i c li t e r ebeiifalls zn der Ansicbt gekonimen ist, dass der Gletscber 
nnfaliig sei, „selbst eine kleine Felsklippe in seinein Wege wegzn- 
scbenern‘‘, so muss daranf liingewiesen werden, dass der abulicli lantende 
Ansspriicli Eicliter’s sicli nnr anf die gauze Masse eiiies Enndbockers, 
niclit aber anf die Eanliigkeiten der Leeseite beziebt. Die Existenz der 
Eiindliocker als solcber erscbeint E i c b t e r als ein Zeicben relativ ge- 
riuger Erosion des Gletscbers, wogegen es jedocli keineswegs ansge- 
niacbt ist, dass alle Enndbocker nnr dnrcb Abscbleifnug scboii fiiiber 
bestandener ranlien Felsknppeu entstanden sind, nud nicbt, wenigstens 
znni Tbeil, aiicb dnrcb den Gletscber selbst, in Folge nnregelniassiger 
Erosion, erst erzengt wnrdeu. 

Wenn also an der Leeseite eines Enndbockers Eanliigkeiten be- 
obacbtet werden, wabrend seine Stossseite angescbliffen nnd gegliittet 
ist, so darf liierans nicbts weniger als der Scblnss gezogen werden, 
dass jene raiiben Brncbstellen „nrsprnnglicb“, d. b. alter als die Ver- 
gletscbernng sind. Denn das Stattfinden dieses Verbaltnisses wiirde be- 
dingen, dass jene Eanbigkeiten gar nicbt nnter deni Angritf des Eises 
zn leiden gebabt batten, nud dies letztere ist einfacb nnmoglicb. Es ist 
nicbt moglicb, dass die Gletscber iiber den Leeseiten der Enndbocker 
bold gelegen seieu; nnd sobald sie ilineii anflagen nnd sicli bewegten, 
mnssten sicb die Folgen dieses Angriffs entweder in eiuer Anfarbeitnng 
Oder in einer Abscbleifnug des Felsens geltend niacben. Eanbigkeiten 

b Beobachtimgeu au den Gletscliern der Ostalpeu, I. Der Obersulzbacli- 
Gletscber 1880—1882. Zeitscbrift des Deutscbeu uud Oesterreicliiscbeu Alpeuvereius. 
XIV, J883. pag. 83. 

■^) Heim selbst sagt ja (pag. 383): „All6s, was der Gleisclier erreiclit, sclileift 
er aussen glatt au“, in welchem Ausspruche der Nothwendigkeit — weun aucli eiuseitig 
■— Reclmuug getrageu ist, dass der Gletscber uicbt wirkuugslos auf eiuer Felsfliicbe 



[155] Die alien Gletsclier der Euns imd Steyr. 583 

an den Leeseiten der Runrlliockei* warden also entweder dnrch den 
Gletsclier erzeugt, oder alicr sie sind nach dcm Riickzn^e des Eises 
nnter dem Einfluss der Verwitterang- cntstanden, iind findcn sicli an 
den Stossseiten jener Rundliocker Felsscldiffe, so sind diese letzteren 
nacli dem Bisherigen ini ersteren Ealle j Unger als die Rauliigkeiten, 
wahrend ini zweiten Falle aiicli das entgegengesetzte Vcrlialtniss ob- 
walten kaiiii. Ueberdies aber ist es mbglicli, dass an der Stossseite 
Glattung mid g 1 e i c li z e i t i g an der Leeseite Aiifarbeitung des Felsens 
erfolgeii kaiiii, da, wie wir geselieii liaben, das Eiiitreteii der eineii 
oder der anderen Art von AVirkungsausseruiig des Gletscliers aiif den 
Uiitergrmid iiiclit so selir von eineiii imgestiimeren oder geliiidereii 
Angriff des ersteren, als vielnielir von der Bescliaffeiiheit, von der be- 
ziigliclien Pradisposition des letzteren abliangt; die Scliiclitenstelhing 
ist hier gewiss von grossem Einfluss. Ferners ist nocli zn betonen, dass 
die Stossseiten der Rnndlioeker zwar einen starkeren Druck erleiden 
als die Leeseiten, dass jedocli liierbei die aufwarts gericlitete Bewegung 
des Eises an der Stossseite jedenfalls eine langsaniere ist, als jene 
nach abwarts an der Leeseite, mid dass gerade eine langsame Be¬ 
wegung in Verbindmig niit lioliem Druck fur die Erzeugung vollkommener 
Sclilitffladieu am giinstigsten ist. Sclion deswegen also werden die 
Stossseiten der Rundliocker stets starker geglattet werden als die Lee¬ 
seiten , wozu scliliesslicli nocli der Umstand komiiit, dass der Druck 
der sicli bewegenden Eismasse die Stossseite der Rundliocker nielir 
oder minder senkreclit tritft, wahrend er an den Leeseiten in der Ebene 
der Felsflache sicli geltend niaclit; in Folge dieses Verhaltens aber ist 
eine Aufschiirfung des Bodens sogar von vorneherein eher an der 
Leeseite als an der Stossseite zu erwarten. 

Ein „Beweis“ fur die Geringfugigkeit der Glacialerosion wird von 
Heim (pag. 398) anch dariii erblickt, dass nach einer handschriftiichen 
Aufzeichnmig E seller’s v. d. Li nth „in den Moranen des schweizer- 
ischen Molassenlandes TrUnimer von Gesteiusarten, welche nur in den 
Thalgriinden, iiiclit oben an den Gehangen sicli flndeii, entweder ganz 
fehlen, oder dock sehr sparlich sind, wahrenddem sie gerade relativ 
haufig sein mllssten, Avenii die Grundmorane Amm Untergruude losge- 
rissen Avare“. Dieser Bemerkmig, welche doch nur aiis Verseheu in die 
Kette der beAveisenden „Thatsachen undUeberlegimgeu“ eingereiht Avurde, 
Avare die ausdriickliche Angabe Penck’s i) entgegenzuhalten, dass in 
den Grundmoranen Oberbayerns Gesteine vorkommen, ,,Avelche nie iiber 
den Gletsclier aufgeragt liabeii, sondern stets imter demselben begraben 
Avaren“. Was aber das geforderte relativ haufige Auftreten soldier Gesteins- 
arten betritft, so AAflirde Heim, Aveiin er die Flachen, anf deneii die 
letzteren anstehen, mit der ganzen Sanimelflache des betretfenden Gletscliers 
vergliche, hbchst Avahrscheinlich sehr darilber erstaunt sein, dass E s c h e r 
Triimmer jener Gesteinsarten in den Gruudmoranen llberhanpt ge- 
funden habe, mid dass dieselben iiiclit Aflelniehr ganzlich in der Masse 
des ilbrigen Geschiebematerials verscliAvinden. 

sich bewegen konne. Da uim Heim in Eaiiliigkeiten auf den Leeseiten von Eiind- 
hockern durchans keine Gletscherwirknng erkennen will, so miisste er wirklich annehmen, 
dass das Eis entweder iiber den Leeseiten hobl gelegen ware, oder sick znm mindesten 
dort nicht bewegt babe 

9 Die Vergletscbernng der Deutseben Alpen, pag. 197. 
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Uebrigens-hat Heim (pag. 399) „als Ausnalime die Mbgliclikeit 
von directer Abtrennimg von Stiicken des anstehenden Grundes. besonders 
imter dem ziim ersten Male vorrlickenden Gletsclier, ansdriicklicb ange- 
nommen“. Aber „diese paar wenigen, ansclieinend so abgetrennten 
Stiicke , welcbe Itb erb aupt bi slier gefunden worden sind. 
bilden selbstverstandlicb niclit einen Beweis flir eine wesentliche Bildiimi’ 
der Grundmorane dnrcli Anfarbeiten der anstebenden Unterlage. Dieser 
letztere Beweis ist zwar in Worten bebauptet, aber“ ^ nacb der An- 
sicbt Heim’s — „bisber nocli niemals durcli Tbatsacben gegeben 
worden. Etwas Scblamm imd 8a nd“ — wird begUtigend zugegeben 
— „ist meist der einzige Beitrag , den der anstebende Felsgrnnd der 
Grundmorane liefert“. Das Eis namlicb (pag. 389) ,,zebrt einen Tbeil 
seiner Arbeitskraft in feinster Zermalmimg, Zerscbleifung nnd Politur 
der Gesteine auf, wozu Arbeit mit bobem Drnck erforderlicb ist“; der 
Bacli bingegen „arbeitet im Grbberen, er ist gewissermassen eine grobere 
Feile, ein rauberer Scbleifstein; er polirt imd ritzt nicbt, sondern 
s c b 1 a g t n u r die T r li m ni e r z n s a m m e n“. Der Gletscber (pag. 401) 
e X p 0 r t i r t niir „den von den Gebangen berimtersttirzenden Verwitternngs- 
scbutt zum Tbeil als auf einem langsameu Scblitten ruing auf seinem 
Ritcken getragen —, zum Tbeil geratb der Scbutt unter den Gletscber. 
Der scbon vorber im Tbal abgetrennte und auf Umladen mid Weiter- 
fiibren barrende Scbutt wird zusammen mit dem von den Obernioranen 
stammenden von der Gletscberuntertlacbe langsam und ziemlicb gleicb- 
fdrmig ausgefegt. Der Gletscber ist im Ganzen viel weniger Abtrenner 
und Ausfurcber, als vielmebr U m 1 a d e r und E x p o r t m i 11 e 1 fiir den 
Scbutt„Er ist ein Fracbtscblitten, der Fluss aber ein wilder Flosser 
und Sager. “ 

Demgemass lautet denn aucb bei Heim (pag. 401) der Appendix 
zu der Beantwortung der Frage: „wober stannnt das Material der Grund- 
moranen?“ folgendermassen: „Abarbeiten des anstebenden Untergrundes 
findet fast nur in Form von Scbleifscblamm und Scbleifsand statt. Ein 
Anfarbeiten des anstehenden Felsgrundes in Form von Gesteinsbrocken 
kommt gar nicbt oder nur in ganz untergeordnetem ]\[asse vor. Die 
Vergletseberung ist ein relativer Stillstand in der Tbalbildung.“ 

Im Gegensatze zu diesen Anscbauuugen liber die Entstebungs- 
weise der Grundmorauen babeu wir geseben, dass die Hauptmasse der 
Grundmoranen nur wabrend des Vordringens einer Vergletseberung 
jeorts von altem Scbutt geliefert, bingegen spiiter durcb directe Auf- 
scbllrfung des anstebenden Felsgrundes gewonnen werde. und dass 
ferner das Material der Obertlacbenmoranen bei den grossen eiszeit- 
licben Gletscbern so viel wie gar niebts, und bei den beutigen Alpen- 
gletscbern nicbt viel, zu der Vermebrung der Grundmorane beitrage. 
Aber man wird fragen, ob nicbt etwa Heim ausser jenen „Tbat¬ 
sacben und Ueberlegungen“, welcbe wir bisber beleucbteten, nocb ein 
Weiteres zu Gunsten seiner Ansiebt vorzubringen babe? 

In der That findet sicb auf pag. 383 nocb die Bemerkung H e i ni‘s, 
dass Diejenigen, welcbe die Grundmoranen zum grossten Tbeil durcb 
Aufscbllrfung des Bodens entstanden glauben, im „Widersprucb mit den 
Tbatsacben“ stllnden, welcbe er den Lesern seines Werkes in „Nr. 1“ 
des in Rede stebenden Capitels liber die Wirkungen des Gletscliers auf 
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(Icn Untergrimd vorgcfiilirt lia])c. Dicsc „Tliatsa(*lien“ sind nns insge- 
saniiat l)ereits bekaiint, sic drclieii si(di cinzig uiid alleiii uni die ,,5Ia^se 
von Triiminern“, welche von den Oiierflaelicnnioraiien nnter den Glet- 
sclier gelangen. Znnachst ist iiim hier Uberlianjit kein Widcrsjirncb zn 
tinden, sondern man erbalt nnr cine Vorstellnng von der eigenartigen 
Logik Heim’s, nacli welcber desk alb, weil „die Obermoranen v i e 1 
Material filr die Grnndmoranen liefern“, einc andere Quelle niebt 
e i 11 e 110 c li w e i t a n s g r o s s e r e M e n g e beistellen kbnne. Abgeselien 
aber von der Qnalitat dieser logischen Operation, so stebt die ipianti- 
tative Tragweite Hires Resnltates im directen Verlialtnisse zn der 
Qnantitat jener melirerwalmten Trilmmermasse, nnd was diese letztere 
betritFt. so hat man sicli seine Ansiclit bierliber bereits an frliberer 
Stelle gebildet. 

Einen Umstand bat jedocli Heim bei seinen Betracbtnngen liber 
die Entstelinng der Grnndmorane ansser Aclit gelassen, vielleiclit aller- 
dings mit Absiclit, in richtiger Erkenntniss seiner Geringfiigigkeit. 
Aber es liatte bier, wenn ancli sebon nnr der Vollstandigkeit balber, 
dock erwabnt werden kdnnen, dass bei periodiscli vorruckenden Glet- 
scliern die jeweiligen Endmoranen der Grnndmorane einverleibt werden, 
nnd dass somit aneli anf diese Weise Material der Oberflaclien- 
moranen an der Bildnng der Grnndmorane sicli betlieiligen kann. 
Ereilieli bestelien sebon bei den lientigen Gletscliern die Endmoranen 
nnr znm Tlieil ans Trtimmern der Oberflaclieumoranen, znm anderen 
Tlieil jedocli ans der ansgestossenen Grnndmorane, nnd liberdies kann 
sicli dieser Znwaclis eben nnr dann geltend machen, wenn das Gletsclier- 
ende nacli langerem Stillstand wieder von Nenem vorrllckt. Was nnn 
sclion gar die eiszeitliclien Gletsclier betrifft, so konnten diese nnr 
walirend ilirer Entwicklnng an verscliiedenen Stellen Hirer Balm Je 
eiiimal solcbe Endmoranen Hirer Grnndmorane einverleiben, wobei der 
Beitrag, welclien die ansgesclillrfte Grnndmorane selbst zn jeneii End- 
moranen lieferte , beiiii Anwaclisen der Vergletsclierniig sicli stets ver- 
melirte, walirend jener der Oberflacbenmoranen sicli bestandig ver- 
niinderte. Jene alten Gletsclier, welclie sicli ans deni Gebirge lieraus 
bis aiif die Hoebebene vorseboben, waren iiberbanpt iiiclit mebr mit 
Oberflacbensebntt bedeckt, so dass also der Beitrag, welcber anf die 
angegebene Weise von den Oberflacbenmoranen zn der Bildnng der 
Grnndmorane geliefert Avnrde, nnd Avelcber sebon an sicli ein sebr ge- 
ringer nnd sporadiseber war nnd Avabrend der Ansbreitnng der Ver- 
gletscbernng stets iiocli nnbedentender wnrde, znr Zeit der grbssten 
Gletscberentfaltniig ganzlicb ansblieb, ebenso, wie dies ancli gegen das 
Elide der Eiszeit bei den sicli znrnckziebenden Gletscliern der Fall Avar. 

Als ganz besonders belastende Zengeii bei seiner Abnrtbeilnng 
liber die Glacialerosion ersclieinen ferner Heim (pag. 392) jene „Fels- 
kbpfe nnd Qnerriegel, Avelcbe sebr banflg in den Gebirgstbalern, der 
BeAvegnng des Gletscbers ganz im Wege stebend, erbalten geblieben 
sind“. Sebon bfters ist der Bestand jener Eelskiippen der Glacial- 
erosion znm Vorwnrf gemaebt worden, nnd zAA^ar desAvegen, Aveil ibre 
Gegner sicli dnrebans niebt von der Meinnng abbringen lassen, dass 
ein Gletsclier entweder g a r n i c b t erodiren kbnne, oder aber Alles, 
Avas Hull irgenclAAde im Wege stebt, nni- nnd tiber den Hanfen AA^erfen 



586 August Bbhm. [158] 

miisse. Wie oft wurde dem gegeaiiber schon daraiif aufmerksam gemacht, 
dass ein Gletscher nicht wie eia steifer Pflug wirke, welcher Thaler 
„auspfliige“ imd alle ihm entgegenstehenden Hiiidernisse fortschaffen 
miisse; ein Gletscher, wurde gesagt’), sei vielmehr in der Art seiner 
Wirkung einem rasch fliessenden Gewasser zu vergleichen, welches im 
Stande ist, Sand iind kleine Gerdlle bergan zu rollen-): „Wie soldi’ 
eine Wasserader den Felsen hlosswiischt und die weicheren Partien 
desselhen mehr abnutzt als die harteren, wie dieselbc bei raschem 
Gefalle kleine Becken aushdhlt, so praparirt ein Gletscher die harteren 
Gesteinsmassen in grohem Masse aus den weicheren heraus, weil seine 
erodirende Kraft nicht durch mangelhafte transportirende Fahigkeit 
gehemmt wird.“ „Es heisst die Gletschererosion ihrem Wesen nach 
vdllig verkennen, wenn man in den genannten Thatsachen“ — ehen 
jenen Felshuckeln — „Argumente gegen dieselbe erhlicken wilP. 

Aber diese Ausfilhrungen finden nicht den Beifall Heim’s; im 
Gegentheil, derselbe spricht (pag. 392, Anmerkung) ihuen gegenllber 
von einem „verzweifelten Versuche“, und nimmt keinen Anstand sich 
zu aussern: Penck „versteige“ sich hierhei zu der Behauptung: 
„Ein Gletscher wirkt nicht wie ein Pflug, sondern wie ein lebhafter 
Gebirgsbach! “ Man wird erstaunt fragen, was denn Heim eigentlich 
an diesem Vergleiche auszusetzen hahe? Ich kann diese Frage leider 
nicht beantworten, denn Heim selhst bleiht hieriiber die Auskunft 
schuldig. OfPenhar aber muss ein Gletscher in seiner erodirenden Wirkung 
einem Pfluge viel ahnlicher sein, als einem fliessenden Gewasser, denn 
sonst kbnnte dock Heim nicht so reden! Weiters muss der Gletscher 
ebenso offenhar eine steife, harte, unnachgiehige Masse sein, die selbst 
keiner Formveranderung fahig ist und als fester Kbrper hewegt wird, 
denn sonst kdnnte der Gletscher ja nicht ahnlich wie ein Pflug ero- 
diren. Nun weiss man aber, dass letzteres nicht der Fall ist, und 
Heim selbst widmet ein eigenes Capitel seines Handbuches dem 
„ V e r g 1 e i c h der G1 e t s c h e r h e w e g u n g m i t einem Fllissig- 
keitsstrome“ , in welchem gleich Eingangs (pag. 185) gesagt wird, 
dass alle Bewegungsgesetze der Gletscher, welche das Fliessen he- 
treffen, „diejenigen eines Flussigkeitsstromes“ sind. Hierauf werden 
(pag. 185—187) neunzehn Vergleichspunkte angefiihrt, welche in ihren 
Erscheinungsformen „genau denjenigen eines Flussigkeitsstromes“ ent- 
sprechen. „Sie bcAveisen, dass die verschiedenen Punkte der Eismasse 
ilire gegenseitigen Stellungen und Entfernungen verandern konnen und 
k e i n e s t a r r v e r b u n d e n e , sondern eine i n n e r 1 i c h ver- 
schiehbare, ductile Masse darstellen.“ „Soweit bis jetzt 
unsere Erkenntniss reicht,“ heisst es ferner nochmals auf pag. 1^*0, 
„stimmen alle Gesetze der Gletscherbewegung mit denjenigen einer 
fliissigen Masse uberein.“ Warum es nun aber, da dem so ist, nicht 
erlaubt sein sollte, auch die Erosionsprocesse der beiden Medien, welche 
ja doch in ersterLinie auf Bewegungsvorgangen heruhen, mit einander 
zu vergleichen, dies zu begreifen bleiht wohl einzig und allein Heim 
ilherlassen. Nachdem es doch notorisch ist, dass ein Gletscher weder 

9 Penck, Die Vergletsclierung der Deutschen Alpen, pag. 388. 
9 Langsam fliessendes Wasser vermag dies nicht, deslialb der Yergleich 

mit rasch fliessendem Wasser. 
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was (lie pliysikalisclien Eigenschaften seiner Masse, nocli was seine 
Bewegung betrilft, aucli nnr die geringste Aehnliclikeit niit einein Bduge 
besitzt, wobingegen ein Gletscber bezUglicb beider Punkte stets init 
einem „Fliissigkeitsstroine“ verglicben wird, wird es dock wold ge- 
stattet sein, zu sagen, class ein Gletscber aucli nicbt wie ein Pflug, 
sondern wie ein F1 li s s i g k e i t s s t r o m erodirend wirke. Dass hier- 
durch aber nicbt gesagt ist, dass ein Gletscber in seiner erodirenden 
Wirkung mit einem Gebirgsbacbe identiscli sei, wie Heim ver- 
mutblich die Sacbe autfasst, liegt auf clerHand; deswegen ist ja eben 
jener Ausspruch ein Vergleicb, und ist als solcher gewiss weit 
treffender, als Heim’s boclist einseitige Bezeicbnung des Gletscbers 
als eines „Fracbtschlittens“. 

Was nun jene steben gebliebenen Felskuppen betrifft, so sagt 
Heim (pag. 393): „I)er einige bundert Meter dicke und breite Gletscber 
konnte dem mitten aus dem Tbalboden ragenden, vielleicbt 50 oder 
100 Meter boben Felskopf nicbt ausweicben, ibn aucb nicbt fliicb- 
tigen Fusses uberspringen.“ 

Letzteres ist liber alien Zweifel erbaben und findet unseren vollen 
und wurdigenden Beifall. Wir betracbten es mit Heim als eine ganz 
ausgemacbte Sacbe, dass der Gletscber liber jene Felskbpfe nicbt 
b i n ii b e r sp ri n ge n konnte. 

Denn, sagt Heim, „ d a z u i s t e r y i e 1 z u s c h w e r b e w e g 1 i c b 
und g 1 e i c b z e i t i g z u a n s c b m i e g e n d p 1 a s t i s c b “. 

Die letzten Zweifel beziiglicb des Temperamentes der Gletscber, 
welcbe etwa bei dem Einen oder Anderen docb nocb bestanden batten 
und sicb nur 'nicbt r£cbt an’s Tageslicbt berYorwagten, kbnnen dieser 
trefflicben Argumentik gegenuber nicbt Stand balten, sondern werden 
Yon derselben siegreicb aus dem Felde gescblagen. 

Springen kann also der Gletscber nicbt, das ist klar, und wer es 
bislang nicbt glauben mocbte, dem bat es Heim mit guten Grunden 
bewiesen; dagegen liisst sicb nicbt mebr das Geringste sagen. Aber 
was die Unfabigkeit des Ausweicbens betrifft, so kommt Heim dies- 
bezuglicb mit sicb selbst in Zwiespalt. Scbon der Umstand, dass der 
Gletscber so „anscbmlegend plastiscb“ ist, lasst Yermutben, dass 
derselbe solcb’ einem trotzigen Felsklotz gegenUber nicbt auf dem „Biegen 
oder Brecben‘‘ besteben, sondern sicb biibscb nacbgiebig um ibn berum- 
scbmiegen werde. Ueberdies baben wir ja scbon friiber Yon Heim er- 
fabren (pag. 384), dass die Plasticitat des Gletscbereises so gross ist, 
dass sogar kleinere lose Bib eke, welcbe dem Fortsebieben „Yiel 
Widerstand“ bieten, lie gen bleiben und dem sicb dariiber binweg- 
sebiebenden Else Furcben eindriicken. Und „je maebtiger die Eismasse, 
desto ductiler und plastiscber Yerbalt sicb das Eis am Grunde. Es 
wird dann“ — wie wir bereits wissen — „Yiel zu plastiscb, als dass 
es mit geniigend barter fester Hand“ selbst nur kleinere „Felsecken 
ergreifen und Yom Anstebenden losreissen konnte 

Man konnte in der That einer Discussion iiberdriissig werden, 
wenn man auf Sebritt und Tritt solcben Widerspriicben begegnet. 
Das eine Mai reicben die Gletscberkliifte „meist nicbt bis auf den 
Grund binab“, das andere Mai gelangt durcb dieselben „eine Masse 
Yon den Trummern der Oberflacbenmoranen unter den Gletscber“; das 
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eiiie Mai lasst Heim die Grimdmorane luiter dem Gletsclier .zusammen- 
7) 

frieren“, das andere Mai stellt er die Moglicbkeit von Frostwirkimgen 
imter Gletscliern in Abrede; bald waclist der Druck des Gletscbers aiif 
die Unterlage n i c b t proportional der Dicke, bald wieder ist er den- 
nocb der Machtigkeit des Gletscbers proportional; einerseits kann der 
Gletsclier Felsecken nicbt mit genligend ^barter fester Hand” ergreifen, 
nm sie vom Untergriinde loszureissen, andererseits wieder ist er dies 
bei erstmaligem Vorriicken, und aiicb spaterbin ^ansnabnisweise^^, den- 
nocb ini Stande. Und so linden wir aucb bier wieder auf der einen 
Seite die Bebaiiptiing, dass der Gletsclier einem „vielleicbt 50 oder 
100 Meter boben Felskopf“ nicbt aiisweicben konnte, und anf der 
anderen Seite wire! nns gelebrt, dass das Eis selbst kleine Bio eke 
niafliesst, obne sie mit sicb fortznscbieben, d. b. dass es ibnen answeiebt. 

Uni bei dem in Rede stebenden Gegenstande zu bleiben, so wird 
anf pag. 393 gesagt: „Das fliessende Wasser weiebt einem Yorsprung 
bei seiner grossen Beweglicbkeit und geringen Tiefe leiclit aus“: ,,es 
lasst Felskbpfe steben, indem es sie imilliesst, wozu die geringfiigigste 
Veranlassung geniigt“. „Ganz anders der Gletsclier“; und nun folgt 
eben jener friiber citirte Satz, in welcbem uns mitgetbeilt wird, dass 
der Gletsclier einem solcben Felskopfe nicbt ausweicben konne. Da- 
gegen beisst es auf pag. 188: „ An einem stauenden Hindernisse steigt 
das Wasser eines Stronies wallartig auf und uinfliesst das Hinderniss. 
Etwas weiter unterbalb entstebt dann randwarts des Walles oder binter 
dem Hinderniss eine Einseiikung der Obertlacbe. Gen au das G1 e ic b e 
kann man sebr oft in bedeutenden Diniensionen an Gletscliern 
seben.“ Das Eis „uniflutbet“ Felsklippen, und solcbe Ersebeinungen 
tinden keineswegs nur „aiisnabmsweise“ statt, denn ,,es ist 
leiebt, Dudzelide bierber geborender Beispiele zu saninieln“. Der 
Gletsclier verbal! sicb also Hindernissen gegenliber abnlicb wie ein 
Strom, er weiebt ibnen aus, er uinfliesst sie. „Der Gletsclierwird 
weiters auf pag. 189 benierkt, „drangt sicb bei im Wege stebenden 
Klippen durcb Engpasse, s c b m i e g t sicb g a n z dem T b a 1 g r u n d e 
an, riebtet und wendet seine Bewegung iiacb der orogra- 
p b i s c b e 11 U n t e r 1 a g e, tbeilt sicb, wenn es notliig ist, vereinigt seine 
Arnie wieder, flillt Kessel aus bis zum Ueberfliessen, steigt an 
Hindernissen eiiipor u. s. w.“ Auf pag. 191 wird von den dick- 
fllissigen Massen, zu denen das Gletscbereis zu reebnen ist, direct 
gesagt, dass sie auf Druck „plastiscb ausw^eicben“ und auf pag. 377 
wird von zwei Sebweizer Gletscliern beriebtet, dass sie beim Vordringen 
ibren eigenen Endmoranen „auswicben“, worauf wiederum der gaiiz 
allgemein gebaltene Ausruf erfolgt: „Die Gletscberalluvion ist kriiftiger 
als die auspfliigende Wirkung!“ 

Eigentlicb ware es aber denn dock sebr interessant und lebrreicb, 
geiiau zu wissen, wie sicb Heim bei der Annabme, dass der Gletsclier 
soldi’ einem Felskopfe nicbt ausweicben konne, die Bewegung des 
Eises vorstellt. Sicberlicb kann der Gletsclier jeneiii Felskopfe nur daiin 
nicbt ausweicben, wenn er sicb als eine starre Masse bewegt, 
welclie keiiier inneren Versebiebung ibrer Tbeilcben faliig ist. Abgeseben 
davon, dass nun Heim selbst auf Seite 189 benierkt, dass beim 
Gletsclier , eine innere Versebiebung der Tbeilcben wie bei einer 
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Flussigkeit“ tbatsaclilicli stattfinde, so wird von Ileiiii niclit eiii- 
nial beinerkt, wie die von ilini angenonnnene Mdglicbkeit, dass der 
Gletsclier deni Felskopfe niclit ausweicben kdnne, fiir die Erbaltung 
des letzteren bei weitein gilnstiger ware, als wenn ibn der Gletsclier 
anscbniiegend plastiscb mnfldsse. Denn wenn das Gletscbereis niclit 
aiisweicbt, dann wird jener Tbeil desselben, welcber aiif das Hinder- 
niss driickt, in seiner Bewegimg vollstiindig aufgebalten, da ja docb 
Heim kauni verlangen dlirfte, dass der Gletsclier, wenn er Uberbaiipt 
erodiren kaiin, jene gauze Felskuppe einfacb abbrecben mid mnwerfen 
solle. Diircb blossen Driick obne Bewegimg kann aber keine Erosion 
stattfinden, folglicb kann die Felskuppe von vorneberein gar niclit an- 
gegritfen werden. Da aber, wie aus alien anderen Erscbeinungen bervor- 
gebt, sicberlicb niclit der gauze Gletsclier diircli eiiie solclie Felskuppe 
aiifgebalten wiirde, so mtisste — iiiimer ini Sinne Heim’s, wonacli 
nanilicb der Gletscber jeiieni Felskopfe niclit ausweicben konnte, also 
keiner inneren Verscbiebimg seiner Tbeilcben fabig war mid sicb als 
starre Masse bewegte — entsprecbend deni Querscbnitte des Felskopfes 
eine Abscbeerung erfolgt sein, derart, dass jener Tbeil des Gletscbers, 
welcber vor dem Felskopfe lag, bewegungslos blieb, mid sicb nur die 
librige Eismasse bewegte. 

Wir wollen es uuterlassen, weitere Cousequenzen zu zieben, denn 
es ist ja klar, dass die Bebauptung Heim’s: der Gletscber konnte dem 
Felskopf „nicbt ausweicben“, nicbt ernst genieint war, sondern von dem- 
selben Gesicbtspunkte aus beurtbeilt werden wollte, wie die folgende: 
er konnte ibn „aucb nicbt fliicbtigen Fusses uberspringen“. Wir diirfen 
daber, mid zwar im Einverstandnisse mit Heim, der nacbfolgenden 
Betracbtung die Auscbauung zu Grunde legen, dass der Gletscber eineni 
solclieu Hiudernisse gegenliber sicb abnlicb wie ein Flussigkeitsstrom 
verbalte. 

Nun iiieint Heim (pag. 393), dass durcli ein solcbes Hiiiderniss 
die Scbleifarbeit des Gletscbers sicb bierber „concentriren“ miisse, mid 
dass folglicb der Gletscber, wenn seine Erosionskraft „nur eiuigermassen 
bedeutend ware“, „iii allererster Linie“ diese „Steine des Anstosses“ 
batte „berunterscbleifeii niussen“. „Waruni,^' friigt Heim (pag. 394), 
„bat der Gletscber nicbt in erster Linie den Felskopf lieruntergefeilt?“ 
Warum, konnte man binwider frageii, lasst ein Fluss Vorsprilnge seines 
Bettes bestelien mid siigt nicbt in erster Linie diese bis auf das Niveau 
seiner Soble berab ? ^) 

Die Antwort ist einfacb die: weil ein soldier Vorsprung nicbt direct 
der erodirenden Wirkung des Flusses, sondern seiner Bewegimg im 
Wege stebt, mid desbalb entweder fortgescboben wird, oder aber die 
letztere lienimt, woiiiit miter Eineni eine Scbwacbung der Erosion ver- 
bunden ist. Ebendasselbe ist aber aucb bezliglicb des Gletscbers der 
Fall, welcber gegen einen aus dem Tbalgrunde aufrageiideii Felskopf 
stbsst. Nicbt die „S c b 1 e i f a r b e i t‘‘, sondern der Drue k des Gletscbers 
wird sicb „in erster Linie“ auf dieses Hiiiderniss „concentriren“. Ware 
das Hinderniss soldier Art, dass es durcli Driick binweggeraumt werden 

Diese Frage bezielit sicb auf jene Vorsprilnge des Flussbettes, welcbe niclit 
iiber den Wasserspiegel aufragen, ebenso, wie aucli die in Rede stelienden Felskopfe 
nicbt iiber die Oberfiacbe des Gletscbers emporragten. 
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konnte . dann wtircle dies gewiss gesclielien : aber da eben jeue Fels- 
kopfe ill Folge ibrer Festigkeit mid grosseii Masse voiii Gletscber iiiclit 
gescliobeii werdeii koiiuteu , so lieiiimteii sie die Bewegimg des Eises 
mid iiotliigteii dieses, sie zii miifliesseii. Sagt ja docli Heim (pag. 394): 
„Die Gletsclierscliraiiiiiieii steigen an den einfurniigen Klippen e nip or 
Oder sclmiiegen sicb mn dieselben her inn. Der Gletscber war dnrcb 
sie zii Abweicbiingen gezwiingen.“ 

Xmi ist es klar, dass die Bewegimg des Gletscliereises, welches 
miter grossem Driicke an der Vorderseite einer solclien Felskiippe liinaiit- 
oder mn dieselbe liermngepresst wird, eine langsaniere ist, als jene 
der iibrigen Eismassen, welclie es nicbt init der Feberwindiing der- 
artiger Hindernisse zii tliim liaben. Wir liabeii dies scbon fiiilier bei 
der Betraclitmig der Riindliocker geselien, welclie in mancben Fallen 
niclits Anderes sind , als solcbe Felskiippen ini Kleinen. Wo aber das 
Eis sicli langsamer bewegt, dort ist seine Erosionskraft nnter sonst 
gleicben Uinstanden geringer. Wir liaben also einerseits zwar verinebrten 
Driick, andererseits aber verlangsamte Bewegimg, von welclien beiden 
Factoren der eine starkend , der andere scliwacliend aiif die Erosion 
einwirkt, so dass nicbt von vornelierein gesagt werden kann, in welclier 
Weise sicb das Ziisainmenwirken beider init Beziig aiif die Erosions- 
leistung des Gletscliers geltend inacben werde; dies wird in jedem ein- 
zelneii Falle ganz von den localen Verlialtnissen abbangen. 

Xebinen wir nun aber an, dass der Gletscber an solclien Hinder- 
nissen starker feile , als sonstwo , mid betracliten wir nun die Sadie 
von diesem Standpunkt. Da ist jedocli vor xAllein nocb die Frage zu 
entsclieiden, ob diese Felskcipfe alter oder j Unger sind als die Verglet- 
sclierung , d. li. ob sie scbon vor derselben bestanden , oder aber nicbt 
etwa erst durcli die Vergletsclierung selbst erzeugt warden, in der Art, 
dass die Gletscber bartere Gesteinspartien , welclie dann eben durcli 
jene Felskopfe reprasentirt waren, aus den imigebenden weicberen 
beraiispraparirten. B Heim iiieint zwar (pag. 396), dass man ,.der- 
gleicben Launen“ dem „breiten Hobler“ nicbt „zutrauen” konne, denn 
„ein Gletscber wiirde ein solcbes Hinderniss gar nicbt entsteben lassen, 
wenn er zur Tbalgestaltung Wesentlicbes zu sageii liiitte, er wiirde sicb 
dafilr init einer seicbteren Tbalkolkung begniigen.“ Man bat es bier 
eben wiederum niit jeneni uns bereits binlanglicb bekannten Wider- 
sprucb zu tbiiii, dass der Gletscber von Heim je nacb Bedarf bald 
als eine „plastiscb-tlussige“ Masse betracbtet wird, deren Bewegungs- 
erscbeinungen „genau denjenigen eines Flussigkeitsstronies entsprecbeir*. 
bald wieder die Eolle eines starren Korpers spielen muss , mid dann 
iinter den Pseiidoiivmen „Hobler“ mid „breite Scbaufel“ auftritt. 

Ein H 0 b e 1 , welclier liber ein Brett gefilbrt wird , in welcbem 
sicb ein barteres Aststilck bebndet, wird allerdings das gauze Brett 
gleicbmassig abbobeln and stets eine giatte, gleicliforniige Flacbe er- 
zeugen; eine „anscbmiegend-plastiscbe“ Masse jedocli, deren Tbeilcben 
wie bei einer Flllssigkeit innerlicb verscbiebbar sind, kann auf ungleicb 
bartem Material nicbt gleicbmassig erodiren, sondern wird das weicbere 
^laterial mebr abnlltzen als das bartere. Audi der Hobel wird miter 

Penck, Die Yergletsclieruug der Deutsclieu Alpeu, pag. 388. 
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sonst gleiclien Unistaiiden auf weicliercin Holz starker angreifen als aiif 
liarterem, aber well er stcif ist, kanii er dies niclit g’I ei cli z e i t i g 
aiif verscliiedenen Stelleii nebeneinaiider; er kann die tiefer liegendeii 
Partien des weiclien Holzes iiur in deni IMasse erreiclien, in welcliein 
er die holier liegenden 8tellen des Astknorrens abliobelt; die Gesarnmt- 
wirknng wird bier stets von deni Minimum des localen AngrifFs ge- 
regelt. Der Gletscher aber ist niclit steif, am allerwenigsten in 
grossen IMassen; er ist dalier jener Besclirankung niclit nntervvorfen, 
sondern kann znr gleiclien Zeit an verscliiedenen 8tellen nebeneinaiider 
ancli verschieden erodiren. Er ist in seiner Wirknngsweise weder mit 
einer Ptlngscliar, nocli mit einer 8clianfel, nocli mit einem Hobel zn 
vergleiclien, weil in Folge der Verschiebbarkeit seiner Theilclien locale 
Bescliranknngen seiner Wirksamkeit niclit, wie bei jenen, znr all ge¬ 
nie in en Aenssernng gelangen. 

8ollte denn dieser einfache Unterscliied bislier von Heim wirk- 
licli niclit erkannt worden sein? 

ImUebrigen will esHeim dnrcbaus niclit gelten lassen, dass jene 
Felskdpfe in Folge grosserer Widerstandsfaliigkeit Hires Gesteins vor der 
Erosion verscliont blieben. Er iintersuclit das Gestein der seitliclien Tbal- 
geliange, sowie ancli jenes ober- nnd unterhalb jener Knppen, nnd 
tindet das Gestein der letzteren „ganz gleicli“ demjenigen der Uni- 
gebmig. „Aber,“ wnrde von Penck-) gefragt, „weiss man denn ilber- 
lianpt etwas Exactes liber die Harte der Gesteine, weiss man, warniii 
manclie Granitpartien der Yerwitternng als sackfdrniige Gestalten trotzen, 
wahrend andere liinweggewasclien werden, weiss man etwas Wesent- 
liclies dariiber, warmii in einer Gesteinsscliiclit oft nnr gewisse Partien 
tecliniscli verwertlibar sind’?“ Heim scbeint mm allerdings dies Alles 
selir genan zn wisseii, denn als Antwort auf jene Frageii komiiit er 
nenerdiugs (pag. 394) mit der blindigen Erklafnng: „das Gestein ist 
liberall das gleiclie.“ Nun mag vielleiclit in der That selbst der tiichtigste 
Petrograph im Handstlicke keinen Unterscliied erkennen, aber in imserem 
Falle handelt es sich um die Widerstandsfaliigkeit des Gesteins in 
grossen Massen nnd speciell mit Riicksicht aiif die Erosionsarbeit des 
Gletschers. Kbnnen wir etwa deni fliessenden Wasser seine Bahnen 
vorzeichnen, wisseu wir jederzeit, warimi es gegebenen Falls so ge- 
flossen ist nnd niclit aiiders? Schliessen wir nicht vielniehr erst von 
der vorliegenden Erosionserscheinnng aiif die grossere oder gerin£j:ere 
Widerstandsfaliigkeit der betreffenden Gesteine ■? Und in ahnlicher Weise 
steheii wir ja dock wohl ancli den Gletschern gegeniiber. Gewiss ist 
Heim einer der ersteii Gletscherkenner; aber trotzdem kann ich nicht 
glanben, dass er so vollstandig in die Lage soldi’ eines alten Gletschers 
sich hineinzndenken vermdchte , dass er ruhig prlifend imd liberlegend 
jeweils bei sich sagen kbiinte: das wiirde ich mit liarter fester Hand 
entwiirzeln, diese K1 i ppe jedocli fliichtigen Fusses ilberspringen, nnd 
inn jene v e r f a n g 1 i c h e, d r o h e n d e E c k e micli hilbsch anschmiegend 
plastisch heriimwindeu. 

9 Untersucliungeii iiber den Mechanismus der Gebirgsbildnng. I. Bd., Basel 1878, 
pag. 251. 

9 1. c. pag. 389. 
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Abgesehen jedocli liiervon, so moclite es iiiir beinabe scbeinen, 
als ob es sicli bier weniger um einen Vergleicb des Gesteins jciier 
Felskbpfe mit demjenigen der Tbalgebange und der Tbalsoble bandeln 
wiirde, als vielmebr um einen ^"erg’leicb mit jenen Massen, welcbe in 
der Umgebung der Felskbpfe in Folge der siipponirten geringeren 
Widerstandsfabigkeit erodirt warden, also heute ni cb t mebr da 
s i n d, folglicb beute von Heim a u c b n i c b t m e b r n n t e r s n c b t 
werden kb mien. Icb glaube nicbt, dass sicb beute so ganz obne 
weiters bebaupten lasst, dass jene — ob nun vom Wasser oder Gletscber 
— erodirten Gesteinspartien in ibrer Widerstandsfabigkeit mit dem- 
jenigen der Felskuppen und Tbalgebange vbllig libereinstimmen mussten. 

Ueberdies ist ja nirgends gesagt, dass das erodirte Material in 
litbologiscber Beziebung mit jenem der Felskbpfe und Thalbange iden- 
tiscb gewesen. Konnten es denn nicbt etwa Scbotter gewesen sein. 
welcbe erodirt wurden? Wir baben ja gelegentlicb anderer Betracb- 
tungen geseben, dass jeder Vergletscberung eine Scbotterauffiillung vor- 
anging. Tin Ennstbal erreielite dieselbe eine Macbtigkeit bis liber 70. 
im Inntbal eine solclie bis zu 400 Meter. 8ind also jene Felskbpfe 
praglacialen Alters — und nur in jenem Falle kann ja dock ibre Er- 
baltung der Glacialerosion zum Vorwurf gemacbt werden — dann ist 
es sebr wobl mbglicb, ja sogar bbclist wabrscbeinlicb, dass jene 50 
bis 100 Meter boben Felskbpfe bei Eintritt der Vergletscberung tief 
unter den Scbottern begraben lagen. Als der alte Gletscber kam. fand 
er keinen Felskopf, sondern eine ebene Scbotterflacbe, und scbob sicb 
tiller dieselbe binaus. Er begann zu erodiren, und als er bereits eine 
betracbtlicbe Menge Kies ausgescbiirft batte, stiess er auf die Ober- 
flacbe des Felskopfes und fand sicb bierdurcb local in seiner Erosions- 
arbeit sebr bebindert. Er wird auf dein barten Felskopfe entscbieden 
langsamer erodirt baben, als vorlier an derselben Tbalstelle im libberen 
Niveau auf den Scbottern, aber er batte nicbt den geringsten Grund. 
zur Recbten und Linken des Felskopfes in den Scbottern nunmebr 
ebeufalls langsamer zu erodiren als vorber. So wird er den Felskopf 
zwar langsam absolut erniedrigt, gleicbzeitig aber trotzdem relativ 
aus seiner Umgebung berauspraparirt baben, und als er biermit fertig 
war und die gesammten Scbotter erodirt batte, da war er mdglicber- 
weise aucb mit seinem Bestand zu Ende. 

War dies aber etwa aucb nocb nicbt der Fall, oder 
ging vielleicbt, so unwabrscbeinlicb es ist, in jenen Tbalstrecken der 
Vergletscberung keine Scbotterauffiillung vorber; und nebmen wir 
ferner nocb an, dass der Gletscber an einein solcben Vorsprunge sogar 
starker und erfolgreicber erodire, als auf seinem Grunde, so 
wird dock Heim nicbt alien Ernstes verlangeii, dass der Gletscber 
„in allererster Linie diese »Steine des Anstosses« berunterscbleife'b 
d. b. zuerst den Felskopf „abbobele“ und dann erst mit der „Hobe- 
lung“ aucb auf der Tbalsoble beginne! Sobald aber zugegeben wird. 
dass der Gletscber gleicbzeitig in verschiedenen Niveaux erodire, dann 
stebt die Sache so, dass die Erosion auf der Tbalsoble, welcbe unserer 
Annahme nach langsamer erfolgen soil, als jene auf dem Felskopf, 
gegenilber eben jener letztereii einen Vorsprung bat und somit von 
dieser gewissermassen eingeholt werden miisste. Um nun die Zeit 
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heurtlieileii zu koiincn. deren os liicrzu l)cdarf, niiisston wir riiolit nur 
die nrspriingliclie relative Hiihe des Felskopfes keniieii ^), sondern aiioli 
die Ditterenz zwisclien der Erosion auf der llolie des Felsko])fes iind 
jener aiif der Thalsohle. Es ist moglicb, dass dieser AVettlauf selir lan^-e 
dauert nnd schliesslicli dock niclit zn Ende gefiikrt wird, weil der 
Gletsclier nock vorker sick ziirlickziekt. Es ist mo^-licli, dass das Tlial 
iiizwiscken kedentend vertieft nnd von dem Felskopfe nock weit 
mekr akgescklifFen wurde, okne dass es jedock das Eis kis zn seiner 
vcilligen, wenn man so sagen darf: relativen Aktragnng’ gekrackt kat. 

Dass iikrigens die Gletsckererosion aiif der Hoke solclv eines 
Felskopfes gegeniiker derjenigen auf der Tkalsokle niclit allzusekr im 
Yortkeil ist, dies gekt, akgeseken von alien friiker geltend gemackten 
Umstanden, sckon daraus kervor, dass die Griindmorane wold nur znm 
allergeringsten Tkeile iiker die Hoke des Felskopfes kinweggesckleift 
wird, sondern zum weitaus grosseren Tkeile den kequeineren Umweg 
se it lick um den Felskopf kerum macken diirfte. Da nun die Erosion 
des Gletsekereises durck. die passive Unterstiltzung seitens der Grund- 
morane sekr wesentlick gefordert wird, die Griindmorane auf der Hoke 
der Yorsprlinge aber vermutklick feklte, oder dock nur in geringerem 
Masse in der Form von feinem Sckleifscklamm und Sand mit nur ver- 
einzelt darin eingestreuten grosseren Gesckieken auftrat, so erwiickst 
kieraus ein sckwackendes Moment fiir die Aksckleifung des Felskopfes, 
und wir dlirfen deskalb niclit erwarten, dass dieselbe gar besonders 
rasck vor sick geke. 

Mit Bezugnakme auf die Glacialerosion sind nack alf dem Yor- 
gebracliten jene Felskopfe, welclie, „der Bewegung des Gletsckers ganz 
im Wege stekend, erkalten geblieben sind'k gewiss niclit als „Steine 
d e s A11 s 10 s s e s‘‘ zu bezeickiien. „E in G1 ets ck er k a nn et w a i g e 
U11 r e g e 1 ni a s s i g k e i t e n seines Bettes e r k a 11 e n , conser- 
V i r e 11. u i c k t aber weil e r n i c k t e r o d i r t, sondern weil e r 
seine e r o d i r e n d e W i r k u n g n i c k t a u s s c k 1 i e s s 1 i c k auf 
j e 11 e s Hin derniss rickt et. So kanii eiiierseit s ein G1 et- 
scker Uiiregelmassigkeiteii in seinem Bette erzeugen, 
a 11 d e r e r s e i t s s o 1 c k e c o ii s e r v ir eii. “ 

Dass die Sckrammen auf den Gletsckersckliffeii niclit durckaus 
parallel laufeii, sondern sick iiieist unter mekr oder minder spitzen 
Winkeln kreuzen und sick niclit selteii sogar unter eiiieni Reckten 
sckneideii, ist eiiie allbekaiinte Tkatsacke, welclie fast auf jedeni 
Gletsckersckliff zu beokackten ist und sick auf die Unregelmassigkeit 
der Bewegung der einzekien Gruiidnioranengesckiebe zuriickfitliren liisst, 
die in der Moraiie bestaiidig wirr durckeinandergepresst und iiekeii- 
einaiider vorbeigesckoben werden. Deskalb ist es, ivorauf ja sckon 
Penckb kiiigewieseii kat, niclit erlaubt, „sick kreuzende Sckranimungs- 
ricktungen auf versckiedene Yergletsckerungen, oder auck nur auf ver- 
sckiedene Pkaseii ein und derselben Yereisung zuruckzufiikren“. Xickts- 

9 Aus seiner heutigen Gestalt konnen wir auf kein mogliches Maximum der- 
selbeu schliesseu, weil wir uicht wissen, iuwieweit sein Umfang durch die Glacial- 
erosion verkleiuert wurde. 

'9 Penck, 1. c. pag. 340. 
9 1. c. pag. 40. 
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destoweniger kommt Heim wieder fpag. 391) mit dem Einwurfe, dass 
an einigen Stellen nahe nebeneinander Gletscherschrammen von zwei 
verschiedenen Ricbtiingen gefunden warden, „Avelclie verschieden alt sein 
sollen“. Auf dieses „sollen“ bin Avird die positive Bebauptang 
aufgestellt: „Hier Avar also die zAveite Scbrammung nicbt einmal fabig, 
die erste ganz za A^erAviscben! “ Und aus soleber Grnndlage scbdpft 
Heim weiters die allgemeine Erkenntniss: „I)er Gletscber pragt die 
Thai- and Berggestalten nicbt, er polirt bios die Raabbeiten der scbon 
vorbandenen Pragang and nntzt sie im Ganzen sebr AA^enig ab I “ Heisst 
das nicbt den Versncb macben, das Urtbeil des minder orientirten 
Lesers za captiviren? 

Einen Beweis fiir die „qaantitatiAe Geringfiigigkeit der directen 
Gletscbererosion“ glaabt Heim fpag. 391) der Tbatsacbe entnebmen 
za kdnnen, „class die Aasfllisse der Gletscber sicb in den festen Eels 
zwiscben die geschliffenen Felsflacben tief — einen bis fiinfzig Meter 
and mebr — bineingesagt baben“. Heim A-ergisst bei dieser Gelegen- 
heit Aviedei vollstandig, class ein Gletscber an seinem Ende 
fast b eAvegangs 10s ist and daber dort so vi e 1 wie gar 
nicbt erodirt, so class bei diesem Vergleicb der Gletscber A^on An- 
fang an im Nacbtbeil ist. Im Uebrigen macbt Heim bei anderer Ge- 
legenbeit selbst daraaf anfmerksam, class fpag. 387) der Gletscber nicbt 
Avie das Wasser nar aaf einer scbmalen Rinne, sonclern anf der ganzen 
Flacbe des Tbales arbeite; „clas Eis,“ sagt er (pag. 389), „A’ertbeilt 
seine Wirknng anf eine grosse breite Flacbe, der Flass concentrirt sie 
anf einen scbmalen Weg“. Da mm ein stationarer Gletscber in seinem 
Qaerschnitte oberbalb des Elides genaii so Adel, in der Niilie des 
Endes aber sogar Aveit weniger Wasser im festen Ziistande bcAvegt, als 
der Gletscberbacb im flilssigen entfabrt, so sollte man ei’Avarten, class 
dort, Avo es sicb am die ErAveisimg der qiiantitativen Geringfiigigkeit 
der Gletscbererosion hanclelt, dock mindestens die Erosionsleistiing der 
Gletscberznnge anf der ganzen Breite and anf den Amn ibr beriilirten 
Theilen der Seitengebange des Tbales mit clerjenigen des Wassers in 
seiner scbmalen Rinne verglicben werde. Aber nicbt nar, class H e i ni 
die ErosionsAvirkimg einer grdsseren Wassermenge mit clerjenigen einer 
kleineren Eismenge vergleicbt, so stellt er obne die geringste Scbeii die 
Gesammtwirknng jener grosseren Wassermasse dem bandertsten Tbeil 
der Wirknng jener geringeren Eismasse gegenUber; and da er bei solcbem 
„Vergleicbe“ natilrlich finclet, class die grdssere AVassermenge anf der 
biindertmal kleineren Griindtlacbe „rascber“ grabt, als der Gletscber anf 
der seinen, and dass das Wasser in seiner R i 11 n e 11 Awtiefimg der 
Tbalvertiefimg diircb den Gletscber Amran eilt, so folgert (!) er ganz 
allgcmein; „Das Wasser grabt also rascber als der Gletscber, es eilt in 
der Tlialaastiefiing (!) clem letzteren Aveit voran“ ! Und anstatt diesem 
Aiisspriicbe, Avelcber ja in seiner allgemeinen Fassmig leicbt zii iinlieb- 
samen — allerclings fiir H e i ni’s Anscliaiiimg giinstigen — Missverstitnd- 
nissen Anlass geben kdnnte, die erlaiiternde Bemerkang beizafiigen, dass 
bier das Ganze mit dem Tbeile verglicben sei, and zAAmr mit einem 
aiisserst kleinen, anstatt dessen fiibrt Heim jene famose „Ueberlegang“ 
iinter den „Tbatsacben^^ an, welcbe — offenbar mir kritikiinfabigen 
Lesern — quantitative Geringfiigigkeit der directen 
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Gletscliererosion beweisen“ sollen, Niclit Demjenigen (pag. 392), „der 
olme vorgefasste Meinimg beobaclitet“, sondern nur Deiiijenigen (vergd. 
pag. 372), der weder liber „Bildung des Blickes“, nocli Uber „Beob- 
aclitimgstact oder Anscliauungsgefiibl“ verfiigt, imd dein „verg lei cbeti¬ 
des Ab wage 11“ vbllig fremd ist, nur Dern zeigen jene Erscbeinutigen 
„ganz direct oline Zwiscbenscliluss“ (!), dass die Fliisse „in ihrer 
Wirkimg den Gletsclier stets weit iiberbolen“. 

Die Anbanger der Glacialerosion liaben sclion zu wiederbolten- 
nialen auf die starke Triibimg der Gletscherbaclie hingewiesen, welclie 
von dem feinen Sand iind Schlainm herrubrt, der durcb die zerreibende 
iiud scbleifende Tliatigkeit der Gletscher erzengt wird. Auf Grund von 
Beobachtimgen liber die Sclilainm- iind Wasserflihrung der Aar bei ihreni 
Austritt aus dem Unteraargletsclier, welche seinerzeit von Dollfus- 
Ausset augestellt wurden, bereclinete Pencks), dass von jedeni der 
15 Quadratkilometer Bodentlaclie, welche der Unteraargletsclier bedeckt, 
jalirlich 638 Cubikmeter Gestein abgescliliffen werden, was einer all- 
gemeinen jalirlicben Abtragimg des Bodens um ungefahr 0'6 Millimeter 
entspricht. „Iu 1666 Jahreu wilrde demnacli eine 1 Meter starke Scliichte 
entfernt werden, wahrend das Wasser im Gebirge 4125 Jahre^) braiicht, 
urn eine gleich dicke Lage zii erodireu. Dabei ist mm a u s s c li 1 i e s s- 
1 i c h nur der G1 e t s c h e r s c h 1 a m m in Betraclit gezogen, welcher 
sick im Wasser suspendirt findet, und das Gerblle, welches mit dem 
Gletscherbaclie entfllhrt wird, ganzlich ignorirt — und dock findet 
sich, dass der Gletscher 2V2nial schueller als das rinnende Wasser 
erodirt. “ 

Es ist begreiflich, dass dieser Hiuweis den Gegnern der Glacial- 
erosion einiges Alpdrllcken verursachte, denu wenn sie llberhaupt ihre 
Gegnerschaft fortsetzen wollten, so durften sie dieses geltend geniachte 
Verhaltniss nicht stillschweigend llbergehen, sondern mussten hierauf — 
sei es nun berichtigend, oder aber maskirend — zu reden koinmen. 
In welcher Weise dies in Heim’s Handbuch geschieht, wird man allso- 
gleich ersehen. 

Zunachst gait es, das absolute Ausmass der Schlammfiihrung etwas 
zu schwachen. Do Ilf us hatte namlich nur in den Monaten Juli und 
August beobachtet, also zur Zeit der grdssten Schlamm- und Wasser¬ 
flihrung. Fllr diese Zeit ergibt sick aus seinen Beobachtimgen nach 
Heim (pag. 363), dass im Tage bei 1,150.00J Cubikmeter Wasser- 
fUhrung der Schlammtransport circa 163.000 Kilogramm betrage, „was 
ungefahr 60 Cubikmetern Gneissgranit in zerriebenem Zustande gleich- 
koninit.“ Jeder weiss nun, dass die Gletscherbache im Winter sowohl 
weniger getrubt, als auch bedeutend wasserarmer sind, als im Sommer. 
Man muss also bei einer Schatzuug der jalirlicben SchlamniMirimg, 
welche auf jene Beobachtimgen gegriindet ist, diesen Verminderimgen 
Rechnung tragen. 

Penck thut dies in folgender Weise: Er nimmt die mittlere tag- 
liche Wasserflihrung zu nur 5U0.000 Cuhikmetern an und berechnet auf 
der Grundlage, dass diese Wassermenge taglich 66.000 Kilogramm 
Schlamm entfuhre, die mittlere tagliche Schlammfiihrung des Baches dem 

0 Die Vergletsclierung der Deutsclieu Alpen, pag. 202. 
Nach Heim. 
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Volumen nacli auf 26’4 Cnbikmeter, was einer jalirliclien Sclilamm- 
fulimng’ von imgefahr 9600 Ciibikmetern entspriclit. Diese Sehatzimg 
verdient gewiss unser Yertrauen, sie ist elier zii gering gegriffen, als 
zii bocli, und man kann nicdit das Geringste an ilir bemangeln; der 
Vorgang, welclier zn derselben fUhrte, liegt klar und olfen vor nnseren 
Augen. 

Heim liingegen (pag. 363) begniigt sicb einfacdi damit, znsagen: 
„FLir das gauze Jabr dlirfen wir fiir den Unteraarbacb -bocbstens einen 
Transport von Gletsclierscblamm entsjjrecbend nugefalir 6000 Ciibikmetern 
Gestein, und dies bocbstens gleicb V2oood des Wassergewicbtes. ansetzeu.^^ 
Die naberen Details dieser Scbatznng werden ims uicbt mitgetbeilt; warimi 
die belegte Scbatznng Penck’s von 9600 anf 6000 Cnbikmeter reducirt 
wil’d, das wird nus nicbt gesagt. Aber selbst wenn wir diese Restrin- 
girnng acceptiren nnd von den 15 Qnadratkilometeru, welcbe der Unter- 
aargletscher bedeckt, mit Heim jabrlicb nnr 6000 Cnbikmeter Gestein 
abscbleifen lassen , so ergibt dies nocb iminer eine allgemeine jabr- 
licbe Abscbleifnng einer Scbicbte von 0*4 Millimeter, oder eine Ab- 
scbleifnng von 1 Meter in 2500 Jabren, wabrend docli iiacb Heim^) 
das biessende Wasser ini Gebirge bierzn 4125 Jalire benotbigt! Heim 
wird soinit, wie ja Jeder nacbrecbnen kann, diircli seine eigenen Au- 
gaben gescblagen. 

Aber dass dies eingestanden werden sollte, das ware freilicb etwas 
viel verlangt. Man gebt desbalb dem Hinweis anf die mittlere Abtragnng 
der voni G let seller bedeckten Flacbe gegenuber jener doppelt ge- 
ringeren Abtragnng, welcbe dnrcli das Wasser im Gebirge bewirkt 
wird, biibscb ans dem Wege, nnd versnebt, die Anfmerksamkeit des 
Lesers von diesem Gegenstande ab- nnd anf aiidere, wie micb diinebt, 
etwas ferner liegende Dinge binznlenken. Seben wir einmal zn, wie 
dies seitens Heim’s (pag. 364) gesebiebt. 

,Wer die Gletscberbacbe im Sommer stets triibe siebt, wenn 
andere Wasser bell dabinfliessen, wer nnr bei sebonem Wetter im Ge¬ 
birge bernmsteigt, der kann mit Penck dnrcli den momentanen ober- 
bacblicben Angensebein zn dem Irrtbnm verleitet werden , dass miter 
den Gletscbern eine viel intensivere Erosion stattiinde, als in den nicbt 
vergletscberten Gebieten. Der Gletsclierscblamm“ — wird entscbnldigend 
gesagt — „erzeugt dnrcli seine feine Zertbeilnng eine verbaltnissmassig 
Starke optisebe Wirkniig. Allein wer im Gebirge bei beftigem Regeii- 
wetter nicbt nnter Dacli geblieben ist, koinnit zn ganz anderen Scbliissen. 
Die nicbt vergletscberten Tbalsysteme liefern ibr Gesebiebe nnr perio- 
discli, allein ein einziger Tag Gesebiebetransport leistet dann mebr, als 
die gleiclie Grnndflacbe eines vergletscberten Gebirges in mebreren 
Jabren zn leisten vermag. Wir besitzen sclion eine Menge von Messnngen, 
welcbe nns beweisen, dass die gewblniliclien Wildbacbe der Alpen, 
deren Sammelgebiet nnr so gross wie dasjenige des Unteraargletscliers 
ist, bei Anscliwellimgen, wie sie alljabrlicb wiederbolt im normalen Gang 
der Natnr aiiftreten, in eineni oder zwei Tageii 10.000 bis 100.000 
Cnbikmeter Gesebiebe in die Tbalflacben binansfilbren, nnd dass Fade 
gar nicbt selten sind, wo solclie AYildbiicbc in wenigen Tageii 1 nnd 

9 Ueber die Erosiou im Gebiete der Reuss. Jalirb. d. Scliweizer Alpeuclub XIV, 
1879, pag. 388. 
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2, 8og‘ar SMillioiien Ciibikrrietcr aiif deii Scliiittke^^’cl uiid in Haupt- 
fiiisse oder Seen werfen. Dazu koinrnen noeli aii.s.serlialb den Wildbaeli- 
^^•e])ieten alljalirlieli zalilreielie Rii tsebiin^’en (!), kleinere und ^^msere 
Bergstiirze (!!) von wenigen Tausend l)i.s zii vielen Millionen Cubik- 
ineteni.“ 

Also periodisebe Wildwasserausbriielie, Sclilannnstrbnie, Muliren 
11. dgl., welcbe ja keine andaiiernde Erosion, keine weiter- 
g e b e n d e E x ]> o r t a t i o n , sondern nur eine einrnalige „Urnladung-“ 
von zunieist bereits „in loco“ vorliandenem Gebirgsscliutt bewirken und 
denselben immer nur bis zu deni naclistgelegenen „Uniladeplatz“ ver- 
fracliten, woselbst er, wer weiss wie lange! „auf Weiterfuliren harrend“ 
liegen bleilit, — solclie moinentane, katastrophenartige Ereignisse werden 
der stetigen und allnialigen Erosion gegeniibergestellt, welcbe unter 
deni Gletseliereise vor sicli gelit! End dann gar erst ganze Terrain- 
rutscbungen und Bergstiirze!! Was liaben die niit der Erosionsfabigkeit 
des Gletscbereises ini Vergleicb niit der des fliessenden Wassers zu tbun? 
Ftibrt etwa die Reuss, wenn aucb nocb so viele Bergstiirze von v i e 1 e n 
Millionen Cubikmetern und eine nocb grbssere Anzalil von Wild- 
wasserausbriicben von dersellien Tragweite innerbalb ibres Gebietes nieder- 
geben, deswegen jabrlicb rnebr Scblarnm und Gescbiebe als nur 200.000 
Cubikmeter i) aus diesein ganzeii 825 Quadratkilometer umfassenden 
Gebiete binaus, und bewirkt sie desbalb eine allgemeine Abtragung der 
Gebirgsoberflacbe um 1 Meter in weniger als 4125 Jabren? Und ist 
es denn erlaubt, eine allgemeine und m i 111 e r e Erosionsleistung mit 
einem I o c a 1 e n und m a x i ni a 1 e n Kraftausbrucbe oder gar mit B e r g- 
s t u r z e n 0) zu vergleicben ? 

Und abgeseben von dem Allen , wie kommt Heim dazu , der 
S c b 1 a m m fulirung der Gletscberbacbe die Scblarnm- m e b r G e s c b i e b e- 
fUbrung der Wildbacbe und Fliisse gegenuberzustellen, und dabei nocb 
so zu tbun, als ob den Flussen bitteres Unrecbt gescbebe? So sagt er 
(pag. 365): Fur die Reiiss bei ilirer Mundung in den Vierwaldstattersee 
ergab sicb als Mittel aus 27 Jabren „allein flir grobes, direct an 
der MUndung bleibendes Gescbiebe, abgeseben vom feinen, 
entfernter sicb vertbeilenden und zum Tbeil von Gletscbern ber- 
riibrenden Scblamm“ mebr als V1.500 Gewicbtstbeile „grbbere Ge- 
scbiebe“. „Dies ist ein jabrlicber Abtrag von 242 Cubikmetern per 
Quadratkilometer Sammelgebiet.“ Dies ist aber unricbtig; die be- 
treffenden Angaben mlissen vielmebr lauten: weniger als V1900 

Gewicbtstbeile grdbere Gescbiebe und demgemass ein 
Abtrag von nur 182 Cubikmetern per Quadratkilometer 
Sammelgebiet.-) Und warum berecbnet Heim nicbt auf Grundlage 
jener 6000 Cubikmeter Gestein , welcbe nacb seiner eigenen, sebr 
knapp bemessenen Interpretation der Dollfus’scben Beobacbtungen all- 
jabrlicb von der 15 Quadratkilometer messenden, eisbedeckten Flacbe 
des Unteraargletscbers abgescbliffen werden, mittels einer ganz leicbten, 
einfacben Division, dass dieser letztere bier wirklicb a Hein in Form 

9 Heim, Ueber die Erosion im Gebiete der Reuss. 1. c. pag. 389. 
Heim, ibid. pag. 388, 389. Bei jenen vorigen im „Handbuclie“ wieder- 

gegebenen Angaben ist namlich, wie in der Originalarbeit ausdriicklicli bemerkt ist, 
„die fein im See zertheilte S c hi am m m eng e“ miteingerech net! 

Jahrbiich der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. P.and. 3. Heft. (August Bbhm.) 76 
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von Sclileifsclilamm und Schleifsaiid, ahgesehen von alien 
grosseren oder kleineren Grundmoranengescliieben, alljahrlich 
voile 400 C u b i k m e t e r G e s t e i n per Quadratkiloineter abtriigt V Diese 
interessante, sicb allerdings fast von selbst ergebende Relation wird den 
Lesern des „Handbiiclies“ wohlweislicli vorentlialten! 

Anstatt dessen wird die ScldainmfLilirung der Gletscdierbache einer- 
iiiid die 8cblainin- melir Gescbiebeftlbrung der gewobnliclien Baclie imd 
Fliisse andererseits stets niir init der beziigliehen Wasserinenge bin- 
siclitlicli des Gewiclitsverbaltnisses verglichen , wobei, wie bereits init- 
getlieilt, ftir den Unteraarbach ganz willkiirlicb der „Transport von 
Gletscberscldamm entsi)rechend ungefabr 6000 Cubikmetern Gestein 
liochstens gleicb b2oood des Wassergewiclites“ angesetzt wird. Dass diese 
„Ansetzung“ eine willkurliclie ist, gelit daraus bervor, dass imter solcben 
Umstanden fiir das gauze Jabr die niittlere taglicbe 'WasserfUbrung 
838.000 Cnbikineter betragen miisste, was zn der beobacbteten taglicben 
Wassermenge von 1,150.000 Cnbikmetern wabrend der beissestenSoininer- 
inonate in gar keinem Verbaltniss stebt. 

Ist aber selbst bei ricbtiger Berecbnimg das Gewicbtsverbaltniss 
zwiscben Scblamin- und WasserfUbriing der Gletscberbacbe kleiner 
als jenes zwiscben dem gesammten Gescbiebetransport nnd der 
Wassermenge der gewobnlicben Bacbe und Fliisse , so ist demgegen- 
tiber vor Allem zu bemerken, dass dieses Gewicbtsverbaltniss gar nicbt 
den Kernpimkt der Sacbe beriibrt, weil es ja fiir den Gletscber voll- 
koininen gleicbgiltig ist, ob seine Erosionsproducte, je nacbdem er 
im Vorstoss oder Riickzug begriffen, von einer geringeren oder grosseren 
Wassermenge erfasst und weitergefiibrt werden. Nur ein Vergleicb der 
Erosionsproducte mit der G r 6 s s e des S a m m e 1 g e b i e t e s , ^Y\e er 
von Heim seiiierzeit beziiglicb der Erosion im Gebiete der Reuss zwar 
gezogen wurde, beute aber beziiglicb der in Rede stebenden Beobacbtungen 
umgangen wird, kann einen wirklicben Einblick in die Grosse der 
Gletscbererosion gewabren. Derartige Gruppirungen und Gegeniiber- 
stellungen aber, wie sie in allerdings sebr gescbickter Weise von Heim 
in seinem Handbucbe versucbt w^erden, konnen bocbstens iiber die 
w a b r e n und m a s s g e b e n d e n Verbaltnisse binwegtauscben. 

Und wenn diese Gruppirungen und Gegeniiberstellungen wenig- 
stens an sicb nocb ricbtig waren! Aber iiacb einleitenden Be- 
tracbtungen liber den Scblammgebalt von Gletscberbacben koinmt 
Heim zum Vergleicb mit dem gesammten G e s c b i e b e transport 
von Fliissen von „ gewobnlicben “ Wildbacben und von ausserordent- 
licben, verbeerenden Wasserstiirzen angerilckt, ja er ruft sogar Terrain- 
rutscbungen und gauze Bergstiirze zu Hilfe, und ineint vermutblicb 
unter den letzteren die Lebre von der Glacialerosion fiir innner zu 
begraben. 8cbon friiber, als von dem Einscbneiden der Gletscberbacbe 
in den Felsgrund unter den Gletscbern die Rede war, baben wir 
geseben, dass Heim mit besonderer Vorliebe Ungleicbes einander 
gegeniiberstellt, und nun ertappen wir ibn wieder bei einein abnlicben 
Versucbe. Zum zweiten Male tritt uns Heim als ein 8treiter entgegen, 
der sicb auf einen bestimmten Waffengang nicbt einlasst, und der, wenn 
er voni Geguer dennocb auf eine genau bezeicbnete Waffe gefordert 
und mit derselben gestocben wird, nicbt mit der entsprecbendeu Watfe 
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parirt, sondern immer g’leich mit seiiiem gauze n sell we re n Rii si¬ 
ze ug dreinil a lit. Das ware freilicli ein ungleicher Kampf, aher ziirn 
C41uck bleibt er niclit oliiie Zeiigen. Es sind Secundanten da, welclie ibn 
verliiiidern. 

In dem eben beliandelten Fade begniigt sicli aber Heim nicht 
einmal damit, das Gauze mit dem Tlieile zu vergleicben, 
sondern er geht so weit, in nngescliminkter AYeise den Tlieil mit dem 
Ganzen zu vertanschen, indem er — nachdem einerseits von dem 
gesammten Gescliiebetransport der Bacbe nnd Fliisse, jedocb anderer- 
seits stets niir von dem 8 c b 1 a m m gebalt der G1 e t s c b e r bache die 
Rede war — plbtzlicli in einem znsammenfassenden imd gesperrt 
g e d r n c k t e n, die b e s o n d e r e A ii f m e r k s a m k e i t d e s L e s e r s 
b erausf0rde'rndenSatzeverkiindet: „DerGescbiebe- nnd Schlamm- 
transport der Gletscherbache ist also sebr viel geringer, geradezii 
yerscliwindend gegeniiber demjenigen der gewblinliclien Bache nnd 
Fliisse“! VVenn soldi’ ein Vorgang in der Wissenscliaft erlaiibt 
ware, dann kbnnte man allerdings fast Alles plaiisibel machen, was 
man will. 

„Freilicli,“ sagt Heim in einem Naclisatze, „driickt der Sclilamm 
cles Gletsclierbaclies nicht den gesammten Gescliiebetransport diirch den 
Gletscher aiis“. 

Also nicht ans Versehen, sondern mit giitem Vorbedacht ist Heim 
bei dem oben citirten Aiisspriiche zu AA^erke gegangen. Und nun wird 
das Aergste geleistet, was ich in alinlicher Beziebung iiberhaupt fiir 
mbglich halte. 

„Es kommt nocli die sicli allmalig haufende Endmorane und 
Gescbiebe derselben binzu, das als groberes Material voni Gletscber- 
bacb transportirt wird. A11 e i n g e r a d e a u f d e u s t e t e n, aber, 
w i e wi r g e s e b en b a b e n, b iin d e r t m a 1 g er i n g e r e n 8 c b 1 a m m- 
transport baben Diejenigen viel fa cb sicli gestiitzt, 
we 1 cbe die Eiserosion fiir kraftiger als AA^assererosion 
erklaren wo 11 ten.“ 

Das gebt nun doch scbon iiber alle Grenzen! Erstens die mebr 
als sonderbare Ansicbt, dass deswegen, well die Anbanger der 
Glacialerosion auf die bedeutende 8cblammfi1brung der Gletscberbacbe 
bingewiesen baben, es erlaubt sei, von der Gescbiebefiibrung 
bei Berecbnung der Grosse der Gletscbererosion ganz abzuseben, 
sie als gar nicht existent zu betrachten, in dem Resume jedoch 
anstatt „8chlammfuhrung“ einfach ohneweiters zu sagen: „Geschiebe- 
iind Schlammfuhrung“ und daraiifhin weitere 8chliisse zu ziehen, so, 
als ob man es wirklich mit der gesammten Erosiousleistimg des 
Gletschers zu tbiin babe. Zweitens aber cler sophistische A^’such, die 
falscbe Aussage diircli ihre eigene Fehlerhaftigkeit zu stiitzen, 
indem in der Bescbonigung derselben nochmals von dem „wie wir 
geseben baben bundertmal geringeren 8chlammtrans- 
port^ gesprochen wird. AA'as wir geseben baben, das ist nunmebr 
wold klar, und icb braiicbe es desbalb nicht erst in AA^orte zu fassen. 

„Die allgemeinen, fiir Erosion und Abwitteriing bezeichnenden 
grossen Gestalten der Gebirgsthaler tinden sich ungestbrt auch da wieder, 
wo die gauze Oberflache mit Gletscherschliffen bedeckt ist.“ Dieser 

76 * 
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Umstancl im Vereine mit der Beobaclitung, dass die Gletsclier „so 
exact “ den „complicirten Thalformen sicli anschmieg‘en“ und durch die- 
selben „in lebhaftem Wecbsel bier zu Staining nnd Einengnng, dort 
ziim Zerreissen nnd Stiirzen, dann wieder zur UmkrLimmung oder Zer- 
theilimg gezwungen imd »geqiialt« werden“, wird von Heim (pag. 396) 
ebenfalls als ein Beweis flir die quantitative Geringfugigkeit der directen 
Gletscbererosion betraclitet. Xnn seben wir aber aucb die Fliisse 
genan den Windnngen des Tbales folgen, wir seben sie in Engpassen 
Stromscbnellen nnd Katarakte bilden, nnd iiber Abstlirze als Wasserfall 
berniederscbiessen, wir seben sie anf ebener breiter Flacbe rnbigen. 
tragen Lanfes dabinscbleicben. Und docb stellt bente Xiemand die 
erodirende Tbatigkeit der Fliisse in Abrede, ganz allgemein ist man 
vielniebr der Ansicbt, dass die Fliisse es sind, denen die Thaler ibr 
Dasein verdanken. In ibrer momentanen Erscbeinnngsweise abbangig 
von der Bescbaffenbeit des Bettes, in dem sie fliessen, sind sie docb 
sebr wobl im Stande, dasselbe zn verandern, zn gestalten; es spiegelt 
sicb in dem Flnsse jeweils die Natnr seines Bettes, trotzdem er sicb dieses 
dnrcb eigene Tbatigkeit gescbatfen. 

„Was fiir den Finss der Scbanm, bedenten fiir den 
Gletscber dieSpalten.“ Also lasst sicb Heim anf pag. 173 seines 
Handbncbes vernebmen. Und in weiterer Ansfiibrnng dieses Vergleicbes 
sagt er (pag. 203): „Ueberblickt man verscbiedene Gletscber ans einer 
gewissen Hdbe, so springt die nalie Beziebnng der Zerkliiftnng zn der 
Tbalbettgestalt nnd der Miicbtigkeit des Eisstromes sofort in die Angen. 
Hierbei tretfen wir anf weitere Analogien mit den str omen den 
F1 ii s s i g k e i t e n, i n d e m d i e Z e r s p a 11 n n g f U r d e n G1 e t s c b e r 
das G1 eicbe bedentet, was Anfscbanmen fiir das beweg- 
1 icbe Wasser.“ Und weiter (pag. 205): „Wie ein F1 nss stets an 
d e r s e 1 b e 11 S t e 11 e a n f s c b a n m t, so dtfnen Firn nnd Gletscber 
stets an derselben Stelle ibre Hpalten nnd scbliessen sie nacbber wieder. 
Rnbige nnd zersplitterte Obertlacben sind das constante nnverander- 
liclie Abbild der Unterlage.“ „Das Spaltensystem, wie der Scbanm 
am Stnrzbacb, entstebt nnnnterbrocben nnd vergebt nnnnterbrocben 
wieder. “ 

Ans diesen Ansspriicben gelit wobl anf das Dentlicbste bervor. 
dass Heim ganz dariiber im Klaren ist, wie ein Gletscber in Betreff 
der Abspiegelnng seines Untergrnndes in seiner Oberflacbe sicb eben 
nicbt anders verbalte, wie ja ancb ein Flnss, nnd wir miissen darob 
erstannen, dass man mit der Znmntbnng an mis berantritt, dieselbe 
Eigenscbaft, welcbe an Fliissen nnbescbadet ibrer erodirenden Tbatig¬ 
keit erkannt wird, beziiglicb der Gletscber als einen Beweis ibrer 
Erosions n n fabigkeit zn eracbten. 

Es ware ancb nicbt leicbt begreitlicb, wie denii die Beziebnng 
zwiscben Tbal nnd Gletscber nberbaiipt eine andere sein kdniite, als 
eben jene, dass der Gletscber ganz genan der Form des Tbales sicb 
anscbmiegt, in welcbem er sicb betindet. Denn die Tlialform ist ge- 
geben, sie war scbon lange da, bevor der Gletscber kam, nnd wnrde 
von demselben im Grossen nnd Ganzen nnr wenig veriindert. Der Fels 
ist s t a r r, der Gletscber aber f 1 i e s s t — niclits ist natiirlicber, als 
dass er das Tbal erfiillt, soweit er reiclit, nnd sicb der Form desselbeii 
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anscliiTiieg’t. Vereng’t sicli das Thai, so wird aucli der Gletsclier zu einer 
Vereng’ung’ g’czwung’en, ebenso wic der Strom im selbeii Fade ziir 
Stromschnelle; bildet das Thai eine State, so wird der Gletsclier liier- 
diircli zur Zerschriindung gendthigt, er bildet einen Eissturz, sowie der 
Fliiss in gleicher Lage in einen Wasserfall sicb verwandelt: nnd ist 
die Soble des Thales breit nnd flach, dann ist ancli die Oberflacbe 
des Gletscliers einfdrniig nnd eben, wiedernm genan so wie beini 
stromenden Gewasser, welches ja nnter ahnlichen Verhaltnissen gleich- 
falls einen rnhigen wellenlosen Spiegel bildet. Wie sollte es denn 
anders sein ? 

Wir mitssen es daher ohne weiters als gegenstandslos znriick- 
weisen, weiin Heim (pag. 396) an die Mittheilimg danischer Forscher, 
dass die Oberflacbe des gronlandiscben Binneneises ein sehr verander- 
liches Anssehen babe, in welcbem sicb dentlicli die Xatnr des Unter- 
grnndes abspiegelt, seinerseits die Frage kniipft: „Warnm spiegelt sicb 
nicbt vielmebr in den Tbalern die Xatnr der Gletscber ab?“ Wenn 
aberHeim — nicbt etwa im nngestllmen Eifer lebbaft erregter privater 
Discussion, sondern offentlicb vor alter Welt — nocb zn der weiteren Frage 
sicb binreissen lasst: „Warnm mitssen die Tbaler sicb nicbt nmgekebrt 
den Gletscbern fitgen, wenn docb die letzteren die Kraft baben sollen, 
tiefe S e e b e c k e n, d. b. T b a 1 e r, ansznbobeln ?“, so kann es nns 
angesicbts dieses Anssprncbes nnr Wnnder nebmen, wenn der Antor 
desselben von Anderen sicb anssert, dass sie sicb zn Bebanptnngen 
verst eigen. Im Uebrigen aber nebmen wir es znr Kenntniss, dass 
Seebecken nnd Tbaler von nnn an nacb der Antfassnng Heim's 
als identiscbe Begritfe zn gelten baben. 

Wir sind mit der Betracbtnng der Einwendnngen, welcbe Heim 
der Lebre von der Glacialerosion entgegenstellte, so ziemlicb zn Ende, 
nnd sind bierbei anf nicbts gestossen, was nns irgendwie Yeranlassimg 
geben kbnnte, jene Lebre zn verlassen. Tm Gegentbeile, wir baben im 
Verlanfe der Discussion mebrfacb Gelegenbeit gebabt, nnsere Anscbannng 
zn kraftigen nnd zn starken, weil wir nicbt nnr allzeit saben, dass die 
einzelnen Erscbeinnngen, welcbe als Indicien gegen die Glacialerosion 
gedentet Avnrden, mit derselben vielmebr im besten Einklange steben 
nnd sicb sebr wold mit ibr vertragen, sondern weil wir ancb mancbe 
Umstande erkannten, welcbe einzig nnd allein nnter der Annabme einer 
glacialen Erosion erklarlicb Averden; so z. B. die grosse Macbtigkeit der 
Grnndmoranen eiszeitlicber Gletscber, das Vorkommen anfgearbeiteten 
Materials in denselben, Avelches direct dem Untergrimde entnommen 
Avnrde n. s. w. Wir baben nns ferner davon liberzengt, dass die Grnnd- 
morane itberbanpt znm grbssten Tbeile dnrcli solcbe Anfarbeitnng des 
Untergrnndes erzengt werde, nnd dass kein pbysikaliscbes Bedenken 
der Moglicbkeit einer derartigen nicbt nnansebnlicben Glacialerosion im 
Wege stebt; weiters, dass insbesondere jene fllr die Tbeorie der glacialen 
Seebildnng so Avicbtige Fabigkeit des Eises, sicb local ancb anfwarts 
bewegen zn kbnnen, dnrcb Beobacbtnngen liber die Verbreitnng der 
erratiscben Gescbiebe sicb als eine nnbestreitbare Tbatsacbe berans- 
gestellt bat. Ancb Heim bait eine locale AnfwartsbeAvegnng des Eises 
fur erwiesen. 
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Diese letztere Anschaiumg ist indessen immer noch nicht allgemein 
verbreitet, imd es gilt hier noch manches alte Vorurtheil zu brechen. 
I r V i n g ‘) z. B. erachtet die Beobachtung, dass ein vordringender 
Gletscher den Boden vor sich aiifw iible, fiir einen Beweis, dass derselbe 
nicht die Macht babe, iiber ein Hinderniss, welches ihm im Wege steht, 
hinweg zu fliessen; er kann also auch aus Hohlimgen nicht aiifwarts 
fliessen iind deshalb auch keine Becken erzeugen! Auch L e i p o 1 d t 
druckt in der zweiten Auflage der „Physischen Erdkunde“ noch 
immer den aus P e s c h e Ts Problemen herubergenommenen Satz ab : 
„Man ersann mechanisch unmbgliche Lehren, indem man annahm, dass 
sich Gletscher auch an Abhangen hinaufbewegen konnten.“ In einer 
trogfbrmigen Einsenkung, wie sie durch ein Seebecken reprasentirt wird, 
muss nach Leipoldt^) „in der Tiefe gar bald Unbeweglichkeit ein- 
treten, worauf der obere, noch bewegliche Theil des Gletschers tiber 
den unteren, ruhenden hinwegschreitet!“ Von demselben Autor erfahren 
wir iibrigens auch^), dass das Geroll, welches von der Oberflache des 
Gletschers „durch die zahlreichen Spalten auf den Grund hinabfallt und 
sich so zwischen dem Eise und dem Felsbette einkeilt“, dieses letztere 
„gegen die erodirende Kraft des Gletschers schiitzt“. Des Weiteren 
wird behauptet®): „Die fast durchgangig eckige Gestalt (!) der Stoffe, 
aus welchen die alten, wie die neueren Moranen gebildet sind, ist ein 
sicherer Beleg daflir, dass dieselben zum grbssten Theil von oben her 
auf die Gletscher gefallen und nicht auf der Sohle derselben weiter 
bewegt worden sind. Ware dies geschehen, so wiirde ihre Form ab- 
gerundet, ihre Oberflache gekritzelt worden sein, wie dies von alien 
denjenigen Gesteinsstiicken gilt, welche auf dem Grunde des Gletschers 
liegen.“ Aus diesen und ahnlichen Aussprlichen geht hervor, dass 
Leipoldt in der Glacialgeologie so wenig orientirt ist, dass man von 
einer wissenschaftlichen Erbrterung seiner diesbezliglichen subjectiven 
Anschauungen fiiglich Urngang nehmen muss. Es ist nur zu bedauern, 
dass solche Behauptungen ^ welche direct den thatsachlichen Verhiilt- 
nissen widersprechen, in einem weitverbreiteten Lehrbuche niedergelegt 
sind, da sie dort gewiss nicht verfehlen werden, falsche Meinungen zu 
nahren oder zu erwecken. Es ware liberhaupt zu wiinschen, wenn die Ver- 
fasser mancher erst in neuerer Zeit begrlindeter pbjsikalisch- 
geographischer und geophysikalischer Lehrbiicher in Anbetracht des 
Einflusses, welchen ja jedes Lehrbuch auf einen grdsseren Leserkreis 
ausiibt, in noch offenen Streitfragen mit einer apodictischen Ent- 
scheidung liber dieselben — sei es nun im giinstigen oder ungiinstigen 
Sinne — etwas mehr zurtickhalten wiirden. Ein Lehrbuch soli nicht 
den Ausfluss subjectiver Anschauungen des Verfassers bedeuten, es soil 
auch nicht den Bediirfnissen der Mode entspringen, sondern holiere, all- 
gemeinere Zwecke verfolgen. Dort, wo Fragen noch ihrerLbsung harren, 

b On the Mechanics of Glaciers, with especial Reference to their supposed 
Power of Excavation. Quart. Journ. Geol. Soc. London. XXXIX, 1883. pag. 69. 

■^) Leipoldt-Peschel, Physische Erdkunde. II. Aufl., I. Bd., Leipzig 1884, 

pag. 519. 
’9 Neue Probleme der Vergleichenden Erdkunde. II. Aufl., Leipzig 1876, pag. 19. 
b 1. c. pag. 518. 
9 1. c. pag. 511. 
9 1. c. pag. 512. 
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wo die Meinimgen Derjenigen, welclie sicli selOst mit der IJntersuclmng 
derselbeii befassen, noch getheilt sind, liaben Jene, welelie solcben 
Untersucliungen nielir oder minder feme stehen, scbon ganz und gar 
kein Recht, dem ausstebenden Schiedssprucbe der Wissenschaft vorzu- 
greifen und den Versucb zu machen, ilirer persbnlielien Wolilmeinung 
allgemeine Geltung zu verschaffen. Wenn z. B. Giiutlier von den 1088 
Seiten seines zweibandigen L e b r b u c li e s i) 2, sage im Ganzen z w e i 
Seiten der Besprecbung der Glacialerosionsfrage widmet und hernach 
an spaterer Stelle-) lebrt, dass auf jenen beiden Seiten „die sebr 
geringfiigige Bedeutung dieses Erosionsfactors“ „erkannt“ wurde, so 
beisst das docb die zablreicben und gewiss bocbacbtbaren Forscber, 
welcbe durcb eigeue Untersucliungen in dieser gegenwartig n o c b 
offenen Frage der gegentbeiligen Ansicbt sind, geradezu ignoriren! 
Im Uebrigen ist Guntber nur dariim zu beneiden, dass es ibm gelingt, 
den Leser auf dem Raume zweier Seiten iiber die Glacialerosion zu 
orientiren und ibn in den Stand zu setzen, sicb sein eigenes Urtbeil 
liber dieselbe zu bilden. Unklare Vorstellungen sind bierbei freilicb 
nicbt zu verkennen, wir baben dies scbon frilber bemerkt und wollen 
nur nocb das Fine bervorbebeu, dass es Guntber „ungleicb wabr- 
scbeinlicber“ vorkommt 2), „dass ein spitzer Stein, der in die unterste 
Scbicbt eines Gletscbers eingebacken ist, sobald er an ein »ernsteres« 
Hinderniss gelaugt, sicb in die plastiscbe Masse des Fises, als dass er 
sicb in den barten Untergrund einbobren werde“. Gilntber scbeint 
also zu glauben, dass die Anbanger der Glacialerosion diese letztere 
durcb vereinzelte spitze Steine erfolgen lasseu, welcbe in das Fis ein¬ 
gebacken sind', und weiters, dass sie jene Frosion in der Art sicb vor- 
stellen, dass die genannten spitzen Steine sicb in den barten Unter¬ 
grund uuter dem Druck des Fises „einbobren“. ^Yo wurde denn 
jemals eine solcbe Ansicbt geaussert? Sollte Guntber jedocb dem 
entgegnen wollen, dass jene Aeusserung ja nicbt so wortlicb zu nebmeu 
sei, so kbnnte man dies allenfalls nocb Facbgenossen gegenilber gelten 
lasseu, nicbt aber mit Rucksicbt auf die weiteren Kreise, fllr welcbe 
ein Lebrbucb bestimmt ist. Denn Derjeuige, welcber sicb selbst erst 
uber das Wesen der Glacialerosion unterricbten will, wird durcb den 
citirten Aussprucb G11 n t b e r's ganz gewiss zu der obeu angedeuteten 
irrtbllmlicben Meinung liber die unter den Anbangern der Glacialerosion 
berrscbendeu Anscbauungen verleitet werden. Vor nicbts aber sollte 
sicb eine objective Bericbterstattung mebr bebllten, als vor dem Anlasse, 
in dem unbefangenen Leser mbglicberweise irrige Meinimgen uber 
gegneriscbe Vorstellungen zu erwecken. 

Wie es mbglicb ist, bisber nocb unentscbiedene Streitfragen in 
objectiver Weise zu bebandeln, konnen Leipoldt und Guntber aus 
S u p a n’s Lebrbucbe 0 erfabren. 

Was die Streitfrage nacb der Glacialerosion betriflPt, so ist wobl 
nicbt zu verkennen, dass sicb dieselbe nunmebr bereits in dem letzten 

Lehrl)ucli der Geophysik und Physikalischen Geographie. Zwei Bande. Stutt¬ 

gart 1884, 1885. 
'0 Ibid., pag 632. 
‘0 Ibid., pag. 558. 
*) Grundztige der Pbysisclieu Erdkunde. Leipzig 1884. 
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Stadium vor cler Entsclieidung befindet, imd wie diese letztere ausfalleii 
werde, hierftir liegen bereits verscbiedene Anzeichen vor. Eines der 
deutlichsten ist wold jeiies , dass alle Diejeuigen, welche in ueuester 
Zeit sich mit glacialgeologiscben Forschimgen in den Xordalpen befasst 
baben, sicdi durcli ilire Beobaclitnngen zu der Annahme einer glacialeu 
Erosion veranlasst salien. Penck eroffnete den Reigen mit seinem 
vielgenannten Werke tiber „Die Yergletscherimg der Deutscben Alpen“; 
ilmi folgte B1 a a s ^), welclier anfangs der Glacialerosions-Tlieorie als 
Gegner gegeniiberstand und erst im Verlaufe seiner Beobachtmigen 
ziim Ansebliiss an dieselbe sich gezwungen sab; sein Zeugniss ist des- 
balb von ganz besonderem Wertb. Desgleicben warden von B r li c k n e r 2) 
im Gebiete des alten Salzacbgletscbers Werke der Glacialerosion erkannt, 
und aucb die vorliegenden Untersucbungen in den Thalern der Enns 
und Steyr baben einen abnlichen Befund ergeben. Eingebende Forscbun- 
gen in den Karpatben und in den Mittelgebirgen Deutscblands baben 
aucb Part sell-') zu der Erkenntniss von Gebilden der Glacialerosion 
geleitet. 

Demgegentiber finden sick die Gegner der Glacialerosion meist 
unter den Kennern der lieutigen Gletscher, und die Einwendungen, 
welcbe von dem Hauptvertreter derselben vorgebraebt warden, sind, 
wie wir geseben baben, soldier Art, wie sie nur als letzter Yersucb 
zur Rettung einer bereits balbverlorenen Sacbe gemaebt werden kbnnen. 
Nicbt Einen jener Einwande baben wir als sticbbaltig erkannt, wir 
baben vielmebr nacbgewiesen, dass dieselben zum Theil auf Wider- 
sprlicben, zum anderen Tbeil auf unriebtigen und unbilligen Yer- 
gleicbungen beruben, oder aber aus unlogiscben Scbliissen and aus Yerall- 
gemeinerungen und Uebersebatzungen specieller localer Yorkommnisse 
abgeleitet warden; wenn man aber sebon eininal zu solcben Mittelu zu 
greifen sicb genotbigt siebt, dann muss es bereits scblecbt urn die eigene 
Sacbe bestellt sein. 

Sebr bezeiebnend flir den gegenwartigen Stand der Frage nacb 
der Glacialerosion ist ferner der Umstand, dass selbst Heim, den wir 
ja im Yorigen an Hand seiner eigenen Ausspriicbe als den 
a n s c b ein e n d u n v e r s 6 b n 1 i c b s t e n Gegner jener T b e 0 rie 
kennen lernten, und der auf der einen Seite nicbt das Geringste 
von der Glacialerosion wissen will, auf der anderen Seite doeb bereits 
in fast unmerklicber Weise etwas einzulenken beginnt und z. B. (pag. 386) 
zugibt, dass die Mbgiiclikeit einer Ausscbleifung von seiebten Malden 
durcli die Gletscber, selbst in festem Gestein, „tbeoretiscb nicbt 
abweisbar ist, und dass ein so weit gebender gradueller Untersebied 
von dem bisber Beobaebteten nacb Macbtigkeit und Zeit der Yerglet- 
seberung nicbt von vorneberein als iinnibglicli bezeiebnet werden kann“. 
Nocb reservirter verbalt sicb der Aiisdriick seiner Gegnersebaft auf 
pag. 400, woselbst — abgeseben davoii, dass eine so grossartige 

0 Ueber die Glacialformation im luntbale. I. Sep.-Abdr. aus der Zeitsclir. d. 
Ferdinaudeums. IV. Folge, 29. Heft. Innsbruck 1885. 

Die Yergletsclierung des Salzachgebietes. Mittlilg. d. Deutseben und Oester- 
reicliiscben Alpenvereins. H85, pag. 21—22 (Yorlaufige Notiz). 

b Die Gletscher der Vorzeit in den Karpatben und den Mittelgebirgen Deutscb¬ 
lands. Breslau 1882. 
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Erosionsleistimg, wie „allmaliges Ausfegen einer 8chutt- 
masse ans eiuem Thai dnrcli Gletscher„nicht fur unmoglich 
g’ehalteii wird.“ — sogar „etwelche Thalyerhreiterung hei wenig tiefen 
Thalern in locker sancligen Gesteiueii“ als „denkbar“ erklart, imd selbst 
die Hypothese des „Ansschleifens von grdsseren Seebecken in Fels durch 
Gletscher “ noch „weiterer Prhfung werth“ erachtet wird. Es ist ein 
trbstlicher Gedanke fiir die Anhanger der Glacialerosionstheorie, dass 
bisher noch nicht eininal Heim, so grimmig er auch that, ganzlich 
den Stab tiber dieselbe gebrochen hat, nnd dass er weitere Forschung 
auf diesem Felde nicht von vorneherein als unniitze imd verlorene 
Arbeit bezeichnet. 

Die Anhanger der Glacialerosion haben zu wiederholten Malen 
init Kachdruck betont, dass sie in den Thalern keine Producte der 
Glacialerosion erkennen, sondern dass die Gletscher trotz ihrer absolnt 
bedeutenden Erosion in Folge ihres Yoriibergehenden Bestandes nur 
einen relativ geringen Einfluss auf die Gestaltung der Thaler auszuiiben 
vermochten, der sich zuineist in dein zahlreichen Auftreten von See¬ 
becken in ehedem vergletschert gewesenen Gebieten aussert. 

„Die Alpenthaler,“ sagt Penck 2), „erscheinen ims in ihrer heutigen 
Gestaltung lediglich als ein Werk der Erosion, wenn wir auch weit 
davon entfernt sind, ebenso wie Heim, den Einfluss zu unterschatzen, 
welchen eine ehemalige, jetzt freilich ganz verwischte, durch die Gebirgs- 
faltung bedingte Bodenconfiguration auf ihren Verlauf ausgeiibt hat. 
Wasser und Eis haben diese Thaler ausgehbhlt. Wenn wir nun 
vergleichen wollen zwischen dem, was durch das Wasser, und dem, 
was durch das Eis erodirt worden ist, so mils sen wir dem Wasser 
die Bildung der Thaler zuschreiben, dem Else hingegen 
nur eine im Allgemeinen unbetrachtliche Ausweitung 
derselben, sowie locale beckenformige Einsenkungen. 
Das Werk des Wassers erscheint als das weit bedeutendere. Es ist 
leicht ersichtlich, warum dies so sein muss. Seitdem die Alpen als 
Gebirge aufragen, hat das Wasser unablassig an ihrer Abtragung durch 
Erosion und Denudation gearbeitet. Es wirkte jedenfalls schon wahrend 
der Faltung des Gebirges. Erst nachdem die Thaler bereits ihre heutigen 
Ziige gewonnen batten, entfalteten sich mehrmals gewaltige Eismassen, 
um in eigener Art an der Weiterbildung der Thaler zu arbeiten. Dies 
waren aber nur kurze, schnell voriibergehende Phasen in der Geschichte 
der Thaler, gering daher auch ihre Werke. Unablassig wird an deren 
Zerstbrung gearbeitet; bald werden die Seen ausgeftillt oder trocken 
gelegt sein. Sie sind nur voriibergehende Erscheinungen in der Thal- 
bildung, voriibergehend wie die Ursachen, denen sie ihren Ursprung 
verdanken. “ 

So spricht Penck, welcher von Heim mit dem Kosenamen eines 
,,extremsten Enthusiasten fiir Gletschererosion“ belehnt wird. 

0 Da nach Heim (pag. 380) die Grimdmorane skandinavisclier und gronlandi- 
seller Gletscher nur durch. „allmaliges Ausfegen alten Schuttes von den 
jetzt vergletscherten Hochflachen oder Thalern" erklart werden kann, so ist obiger 
Ausspruch nur als ein Zugestandniss aufzunehmen, welches er sich selbst macht. 

Die Yergletscherung der Deutschen Alpen, pag. 425. 

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (August Bohm.) 77 
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Man erinnert sich, dass Tyndall seinerzeit die H^^Dothese auf- 
stellte^ dass die Alpentlialer ein Werk der auspfliigenden Thatigkeit der 
Gletsclierstrume seien. Seit dem Jalire 1872 ist Tyndall auf diese 
seine Ansiclit niclit mekr zuriickgekommen, imd ^yie Z 6 p p r i t z ver- 
mutliet, ist es zweifelliaft, ob er sie nock in abnlicbem Umfang wie 
frUher zii vertreten geneigt ist. Die Anscbaiumg Tyndall’s wurde 
sofort nach ilirem ersten Auftancben yon Rams ay 2) in bestimmtester 
Weise widerlegt nnd bat niemals eine weitergehende Verbreitimg 
gefunden. 

Als Heim bei friiherer Gelegenbeit2) sick mit der Glacialerosions- 
theorie befasste nnd Ramsay nnd Ball als Anhanger der Ansiclit yon 
der Anskbhlung der Tkaler durck Gletscker bezeicknete, da wurde er 
yon Penck^) darauf anfmerksam gemackt, dass ja Ramsay im Gegen- 
tkeile sick stets ganz entsckieden gegen jene Hypotkese ansgesprocken 
babe, nnd dass mm Ball sckon ganz nnd gar zii den ersten nnd eifrigsten 
Gegnern der Glacialerosion iiberkaiipt gekdre. Es wnrde Heim 
unter Einem yon Penck bedeutet, dass Tyndall mit seiner An- 
sckaiuing yereinzelt dasteke, nnd dass die Tkaler nack der Ansickt 
der Glacialgeologen nickt die Werke der erodirenden Tkatigkeit der 
Gletscker seien; „sie sind die iknen yorgezeickneten Baknen.“ 

Man sollte meinen, dass Heim nack solcken Aufklarungen iiber 
die Ansckaimngen der Glacialgeologen besser nnterricktet sei, imd dass 
es ikm kierdiirck klar geworden, dass die Tkalanssckurfiing mit jenen 
Ansckaiumgen nickts zn tknn babe. Man diirfte erwarten, dass er nun- 
mehr bei seinem Kampfe gegen die Glacialerosion sick auf jene gegner- 
iscken Ansickten besckranke, welcke wirklick besteken, nnd nickt ant 
Dinge zuiiickkomme, die langst abgetkan nnd fiir immer begraben sind. 
Was tkiit nun Heim in seinem Handbucke? Er lasst zwar, wie natlir- 
lick, dieNamen weg, recktet aber nock immer mit jener Tkalauskoblungs- 
Hypotkese nnd kainpft gar keftig gegen dieselbe an, die langst sckon 
yon Anderen widerlegt wnrde nnd nie eine weitere Verbreitimg ge- 
fnnden katte! Und was soil das keissen, wenn Heim dnrck Ansspriicke, 
wie die folgenden: „Wenn der Gletscker nickt einmal solcke einzelne 
Klippen zu bewaltigen yerinag, wie soil er Tkaler nnd See- 
beck e n g e k 0 h 11 k a b e n ? “ (pag. 394), oder — nns bereits bekannt —: 
„Warnm miissen die Tkaler sick nickt nmgekekrt den Gletsckern fiigen, 
wenn dock die letzteren die Kraft kabensollen, tiefe 
Seebecken, d. k. Tkaler, ansznkobeln?“ (pag. 396), — wenn 
er dnrck solcke nnd aknlicke Auslassnngen in dem Leser die Meinimg 
erweckt, dass in der Tkat kente nock die Anskobelimg yon Tkalern 
yielfack den Gletsckern zngesckrieben werde! Ein solcker Vorgaiig, 
dnrck welcken der imbefangene Leser iiber die kerrsckenden gegner- 
iscken Ansckaiumgen irre geleitet wird, muss zum Mindesten als par- 
teiisck bezeicknet werden. 

9 Die Fortschritte der Geophysik. Geogr. Jalirb. X. 1885, pag. 28. 
The Excavation of the Valleys of the Alps. Phil. Mag. IV. S. XXIV, 1862, 

pag. 377. 
9 Untersuchungen iiber den Mechanismus der Gebirgshildiing. I. Bd. Basel 1878, 

pag. 251. — Ueber den Antheil der Gletscher an der Bildimg der Thaler. Vieideljahrs- 
schrift d. Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. 1875, pag. 206. 

9 1. c. pag. 332. 
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Es sei also Heim znr Beachtimg fiir kiinftig’e Falle nochmals 
wiederliolt, class nacli clem lieutigen Stanclpimkte der Glacialgeologie 
die Thaler nicht als eine Erosionsbetliatigimg der Gletscher zu gelten 
hahen, und es sei ferners der Holfnimg Ausdruck verliehen, class H e i m, 
wenn ahnliche Aussprliche inzwischen erst noch mehrmals wiederholt 
sein werclen, einstmals vielleicht clock sick clazu hewogen fiihlen werde, 
seine Gegnerschaft auf hestehende Ansichten zu beschranken, unci 
class er alsdann auch davon Abstand nehmen werde, das Ansehen einer 
Theorie — sowie auch dasjenige der genannten und ungenannten Yer- 
theidiger clerselben — clurch die fortgesetzte Bekampfung langst abge- 
thaner und vereinzelt dagestandener Uebertreibungen clerselben zu 
schmalern. 

Die Anschauungen der heutigen Glacialgeologie gegeniiber clem Ver- 
haltniss zwischen Thai und Gletscher sind durch den oben mitgetheilten 
Ausspruch P e n c k’s scharf und cleutlich pracisirt worden. Die ero- 
clirencle Thatigkeit der alten Gletscher ausserte sick nicht in der Bilclung 
von Thalern, sonclern beschrankte sick auf eine Ausweitung und Ver- 
tiefung der bereits gegebenen Formen. Auf diese Art entstanden aus 
den obersten Thaltrichtern jene eigenartigen Muldenformen, denen wir 
in alien alten Gletschergebieten unter den Bezeichnungen: „Kare“, 
„Cirques“, „Botner“, „Coombs‘‘, „Oules“ u. s. w. begegnen. Wircl cles- 
halb von der glacialen Entstehung clieser Hohlformen gesprochen, so 
bezieht sick dies nicht auf den ganzen Hohlraum als solchen, sonclern 
nur auf dessen muldenahnliche Form, welche ja das Weseu der eben 
vorgeflihrten Begriflfe ausmacht. Jecler Thaltrichter, welcher in den Ge- 
birgskamm einschneidet, ist ein Hohlraum, aber nicht jecler Hohlraum, 
welcher den Anfang eines Thales bildet, ist ein Kar. Das Kar ist ein 
viel engerer Begriff, es ist aus einem bereits friiher bestandenen mehr 
Oder weniger trichterfdrmigen Hohlraum clurch gaciale Ausschleifung 
und theilweise Ausebnung seines Grundes entstanden. 

In den Thalern selbst haben sick die Gletscher vielfach darauf 
beschrankt, die machtigen Schottermassen zu entfernen, welche wahrend 
cles Herannahens der Vereisung von den Fllissen abgelagert wurden; 
sie haben diese Arbeit rascher und vollstandiger verrichtet, als an Orten, 
wo sie nicht thatig waren, das Wasser; class ihr Einfluss auf die Thal- 
gestaltung kein becleutencler war, class sie die Thaler nicht wesentlich 
vertieft haben, dies ist nicht eine Folge von Mangel an Kraft, sondern 
eine Folge zu kurzer Einwirkung clerselben. Gegeniiber der Thatigkeit 
des Wassers war diejenige cles Eises zeitlich beschrankt und raumlich 
entfaltet; beide Umstancle wirkten zusammen und wurden so zum Anlass, 
dass wir heute in den Thalern vor Allem Wirkungen des fliessenden 
Wassers, nicht aber solche cles Gletschereises erkennen. 

Das wichtigste Erosionsproduct der alten Gletscher sind die Seen. 
Wie die Kare und Botner, so kehren auch die Seen in alien Gletscher¬ 
gebieten wiecler ; Kare und Seebecken sind die „orographischen Leit- 
fossile“ der alten Gletscher. Aber nicht alle Seen verdanken glacialer 
Thatigkeit ihren Ursprung, es gibt auch anclere Factoren, welche eine 
Seebildung bewirken konnen. Es ist deshalb der glaciale Ursprung erst 

b Siehe p_ag. 605. 

77* 
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fiir jeden einzelnen Fall zn erweisen. Fur manche Seen ist dieser 
Nachweis mit grosser Scliarfe geliefert worden. Wenn z. B. bei den 
grossen oberbayerischen Seen gezeigt wnrde, dass dieselben in die 
Glacialschotter eingesenkt sind, deren Ablagerung der letzten Yereisiing 
voransging, so ist die glaciale Entsteliung derselben so gut wie b e- 
w i e s e n. Man hat yersucht, die Bildung dieser Seen imd ihre Ein- 
bettung in horizontal gelagerte Schottermassen in der Art zu erklareii, 
dass man sagte , es kbnnten zur Riickzugsperiode der alten Gletscher 
„leicht“ grosse Massen von Eis von dein eigentlicheh Gletscher sich 
abgelost haben mid zn „halben Gletschern“, zu „todten Gletschern^^ 
geworden sein ; diese wurden von Schutt umlagert und haben nachher 
nach ihrem Schmelzen die Seebecken gebildet. Heim zieht es (pag. 542) 
vor, hieran, als an ein „local launenhaftes“ Auskolken des Gletschers, 
zu denken. 

Aber abgesehen davon, dass ja die Abtrennimg solcher grossen Eis- 
partien liberall doit, wo wir heute ahnliche Seen finden , gewiss nicht 
minder „ local launenhaft“ ware, und die „Laune“ des Gletschers eben 
niir in einer anderen Weise zur Aeusserung kanie ; abgesehen ferner 
davon, dass es tiberhaupt nicht recht begreiflich ist, wie und warum 
sich so ungeheuere Eiskorper wahrend des Rlickzuges der Vergletscheriing 
von dem Hauptgletscher losgelbst haben sollten, wie sie nbthig wareii, 
um nicht nur die heute noch mit Wasser erfullten T h e i 1 e , sondern 
urn die g a n z e n „ c e n t r a 1 e n D e p r e s s i o n e n “ zu erklareii; abge¬ 
sehen hiervon ist jener Erklariingsversuch fiir die vorliegenden Falle 
sclion deswegen als unmoglich von der Hand zu weisen, well die 
Schotter, welche jene Seebecken in hoherem Niveau umschliessen, alter 
sind als die Becken selbst, wahrend sie anderenfalls j linger sein miissten 
als diese. Dass die Schotter alter sind als die Becken geht aber daraiis 
hervor , dass nicht nur auf ihrer Oberflache , sondern aucli an ihren 
erodirten Abbbschungen bis unter den Seespiegel hinab Moranen auf- 
treten. Wahrend des Ruckzuges der Vereisung fand also hier uberhaupt 
keine Schotterablagerung mehr statt, dalier konnten die Seen auch 
nicht durch Umbettung „todter“ Eisklumpen wahrend des Schwindens 
der Vergletscheriing entstanden sein. Diese Verhaltnisse wurden von 
Penck 2) ausfiihrlich erbrtert, und ich wlirde es deshalb nicht be¬ 
greiflich finden , wenn man hinsichtlich der in Rede stehenden ober¬ 
bayerischen Seen an jene Erklariing denken wollte. Noch unbegreif- 
licher erscheint es mir jedoch , wie Heim (pag. 542) ohneweiters be- 
haiipten kann, dass hinsichtlich der Aiisschlirfung von Seebecken durch 
Gletschererosion „die sammtlichen, auch in neiiester Zeit dafilr gegebenen 
»Beweise« nicht n o t h w e n d i g z ii d i e s e r D e u t ii n g f 11 h r e n ! “ 
Ja, weiss denn Heim etwa eine aiidere Deutung dafilr, und wenn 
ja, warum halt er daniit zurllck ? Die Einbettung todter Eismassen in 
Schutt ist eben diesfalls keine Deutung, weil jene Geschiebemasseii 
nicht wahrend des Ruckzuges, sondern schon wahrend des Herannahens 

0 Auch die alte Ansicht, dass die Gletscher die Seen vor der Ausfiillung durch 
Schottermassen bewahrt hatten, ist aus demselben Grunde zuriickzuweisen. Die Schotter¬ 
ablagerung ging der Vereisung vor an, und die Gletscher -wareu mithin diesfalls 
mit ihrem Schutze zweifellos zu spat gekommen. 

Die Vergletscherung der Deutschen Alpen. 
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der Vereisung’ zur Ablagernng kamen. Da also jene Seebecken vor 
der Vergletscherung noch n i c li t da waren , aber nocdi w a b r e n d 
der Vergletscherung als in bereits vorbcr dagewesenen 8cbutt 
eingesenkte Vertiefungen bestanden, so gibt es nur die eine 
Deutung, dass, sie in jenen Sctiottern durcb das Eis erodirt warden. 
Dass jene Deutung bier nicbt „nothwendig“ sei, lasst sich nur dann 
sagen, wenn man die bezuglicben Verhaltnisse nicbt kennt, oder aber 
die gemacbten tliatsaclilichen Beobachtungen oline jedwede Berecbtigung 
bezweifelt. Im Gegenfalle werden wir nacb dem heutigen Stande unserer 
Kenntniss mit Notliwendigkeit zu jener Deutung geleitet. 

Die Ansicbt von der glacialen Entstebung der Seen stbsst zumeist 
deswegen auf Widersprucb, weil Avir uns in der Regel keine richtige 
Vorstellung vpn den Grdsseiwerbaltnissen im Gebirge zu macben im 
Stande sind. Die Seen erscbeinen uns nicbt als das, Avas sie sind, als 
unbedeutende Einsenkungen im Boden, welche gegenliber den Dimensionen 
des Gebirges verscbAvinden, sondern AAur betrachten sie zumeist als un- 
ermesslich tiefe Abgriinde, als Spalten oder Lbcher, in Avelcbe der 
Gletscber AAmhl „bineinfallen“, aber nacb unserer Vorstellung nicbt wieder 
beraussteigen konnte. So AAue die Hoben der Berge, so iiberscbatzen 
AAur aucb die Tiefe der Seen; AAmber dies kommt, da wir ja docb 
ibren Grand nicbt seben, wollen Avir bier nicbt imtersucben, aber Tbat- 
sacbe ist es, dass diese Ueberscbatzung bestebt und dass es scbAver 
bait, sicb Amn derselben Amllstandig zu emancipiren. Die Detailformen 
des Gebirges AA^erden gegenitber der allgemeinen Grdsse desselben stets 
bei AA'eitem iiberscbatzt. Allerdings mdcbte es mir eber scbeinen, dass 
diese Ueberscbatzung nur relativ, nicbt absolut, zu nebmen ist 
und in der Weise zum Ausdruck kommt, dass wir vielmehr die 
allgemeine Grdsse des Gebirges unterscbatzen. Denn unsere 
raumlicbe Vorstellungskraft ist an geAvisse Grdssenverbaltnisse ge- 
bunden, mit denen aaui* es im gewdbnlicben Leben bautig zu tbun 
baben; was liber diese Verbaltnisse betracbtlicb binausgebt, das kdnuen 
AAur nicbt mebr genau erfassen, Avir Averden bieran Avoid Reflexionen, 
aber keine bestimmte Vorstellung mebr knllpfen. Und je mebr eine 
Grdsse jene Grenzen llberscbreitet, desto undeutlicber Avird die Vor¬ 
stellung, welcbe wir uns von derselben macben, desto Aveiter bleiben 
wir in ibrer Auffassung zurllck. Desbalb erfassen wir die H d b e eines 
Bergkammes genauer als seine Lange, und desbalb erscbeint derselbe 
unserem geistigen Auge im Vergleicb zur Lange stets zu bocb ; und 
bringen Avir unsere Vorstellung zu Papier, so resultirt ein Zerrbild mit 
fllnf- bis zebnfacber Ueberbdbuug. Desbalb macben Avir uns von der 
bekannten Tiefe eines Sees eine ricbtigere Vorstellung als von den 
Grdssenverbaltnissen des Tbales, in welcbem er sicb befindet, und es 
erscbeint uns desbalb der See als eine Einsenkung, deren Tiefe gegen- 
llber den raumlicben Verbaltnissen des Tbales in llberaus bedeuten- 
der Weise llberscbatzt ist. Ebenso jedocb wie dem Tbale gegenuber 
Iiberscbatzen Avir die raumlicben Verbaltnisse des Sees aucb gegenuber 
dem alten Gletscber, welcber das Tbal erfllllte und welcber das See¬ 
becken erodirte; es erscbeint uns der See zu gross und vor Allem zu 
tief gegenuber dem Werkzeuge, welcbes seine Entstebung vermittelte. 
Wir sind nicbt im Stande, uns eine ricbtige Vorstellung von den 
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colossalen Dimensionen der eiszeitlichen Gletscher zu hilden und kdnnen 
es uns deshalb auch nicht leiclit vorstellen, dass Seen, dereu Grosse 
uns ganz aiisserordentlich erscbeint, diirch eben jene Gletscher aus- 
geschiirft wurden. Sowie wir uns von diesen Tauschungen befreien, imd 
eine richtige Auffassung an die Stelle unklarer Vorstellung tritt, er- 
scbeinen uns die Seen als so unbedeutende Mulden, dass wir ihre 
Grosse und Tiefe gewiss nicht mebr als ein Argument gegen ihre 
glaciale Entstebung eracbten werdcn. Im Gegentbeile, wenn Jemandem, 
,der die Ausschtirfung kleiner seicbter Mulden durcb Gletscher zuzugeben 
geneigt ist, die Aufgabe gestellt wurde, auf einem Gebirgsrelief, welches 
im richtigen Verhaltniss von Lange zu Hbhe angefertigt ist, solche 
Mulden zur Darstellung zu bringen, von denen er sich vorstellen kbnne, 
dass sie durcb Gletscher ausgehohlt wurden, so wlirde der Betreffende, 
wenn er ehrlich zu Werke geht und nicht etwa — in Kenntniss dessen, 
was da kommt — mit Absicht einen gewaltigen Abzug von seiner Vor- 
stellung macht, auf dem Relief Seen herausbilden, welche an Grosse 
und insbesondere an Tiefe die grbssten Seen der Alpen weitaus 
tibertreffen. 

Hieraus geht natllrlicherweise nicht hervor, dass die Gletscher 
wirklich im Stande waren, den einen oder anderen grossen Alpensee 
zu erodiren • iiber diese Moglichkeithaben wir an anderer Stelle gesprochen. 
Die zuletzt gepflogenen Erbrterungen sollen nur das Eine veranschau- 
lichen, dass die Producte der Erosionsthatigkeit des Eises sehr Vieles 
von ihrer scheinbar unverhaltnissmassigen Grosse verlieren, s o b a 1 d 
wir nur den richtigen Massstab bei derBeurtheilung 
ihrer Grbssenverhaltnisse anlegen. 
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Ueber die in Fidtzen reiner 
Steinkohie enthaltenen Stein-Rundmassen und 

Torf-Spharosiderite. 

Von D. Sttir. 

(Vorgelegt am 5. Mai 1885.) 

Mit zwei Tafeln im Lichtdriick (Nr. X und XI) und drei Zinkotypien. 

Nacli den mir vorliegenden literarisclien Angaben war es P li i 11 i p p s 
(Manual of geology, London 1855, pag. 225), der das Vorkommen 
g e r n n d e t e r G e s c li i e b e von Q n a r z f e 1 s oder li a r t e ni 8 a n d- 
stein in einem Koblenflotze bei New-Castle und bei Norbmy, unweit 
Stockport, zuerst beobacbtet und in die Literatur eingefiibrt bat. 
Derselbe spricbt die Vermutbung aus, es mocliten diese Gescbiebe auf 
die Weise in die Koble gelangt sein, dass sie in das Wurzelgefleclit von 
Baumen eingescblossen waren, welcbe in der Feme losgerissen und 
berbeigescbwemmt wurden. 

Am 4. December 1861 wurde ein zweites derartiges Vorkommen 
voni Geli. Bergratb Noeggeratli zur l^enntniss gebi’acbt (Verb. d. 
naturw. Vereines der preuss. Rbeinlande und Westpbalens 1862, pag. 24, 
Sitzungsber. vom 4. Dec. 1861). Es ist dies ein rundliclies „Gescliiebe“ 
von der Grilsse eines kleinen Kindeskopfes, aus 1 i c b t g r a u e m split- 
t r i g e 11 H 0 r n s t e i n e bestebend, welcbes sicli in einem 81 e i n k o b 1 e n- 
flotze der Grube Friscbauf bei Witten gefunden batte. Es 
ist mit einer fest angewacbsenen diinnen Rinde von Steinkoblen 8ub- 
stanz bekleidet, auf welcber an einigen Stellen ein Anfiiig von Scbwefel- 
kies liegt. 

„ Ein soldier fremdartiger Einscbluss “ sagt N o e g g e r a t b „in der 
Steinkoble selbst, diirfte eine bocbst seltene Erscbeinung sein, welcbe 
wenigstens mir niemals vorgekommen ist. Nacli den Ansicbten, welcbe 
liber die Bildung der Steinkoblen besteben, konnte man sicb liber ein 
solcbes Plianonien zwar nicbt verwundern, es ware sogar vielleicbt aiif- 
fallender, dass es nicbt bfters beobacbtet worden ist. Das seltene Exemplar 
ist von dem Herrn Oberbergratb H e r o 1 d deni naturbistoriscben Museum 
der rbeiniscben Universitat gescbenkt worden. “ 

Jahrbucli der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Baud. 3. Heft. (D. Stur.) 78 
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Ueber ein drittes derartiges Yorkommen macbte Geb. Ober- 
bergratb Prof. Dr. Ferd. Eomer in der Sitzimg der Scblesisclien 
Gesellscbaft vom 10. Februar 1864 eine vorlaiifige Mittlieihmg. Ein 
ansflibrliclier Bericlit: Ueber das Yorkommen von G n e i s u n d 
Gr anulit-Gescliieben in einem SteinkoblenflOtzeOber- 
schlesiens findet sick im Bd. XYI, 1864 der Zeitsclir. d. Deutscben 
geol. Gesellscb. pag. 615 abgedruckt. Die Wicbtigkeit dieses Bericbtes 
fiir die im Folgenden ansfiibrlich erorterten Tbatsacben erfordert es, 
die Angaben desselben in extenso bier mitzntbeilen. 

Geh. Dr. Ferd. Romer bericbtet Folgendes: 
Bekanntlicb geboren fremdartige Einscbliisse in den Steinkoblen- 

flotzen iiberbanpt zu den seltensten Erscbeinnngen. Am seltensten sind 
Gescbiebe anderer Gesteinsarten in der Steinkoble beobacbtet worden. 
Desbalb verdient das bier zu bescbreibende Yorkommen von Gneiss- nnd 
Granulit-Gescbieben als eine sebr ungewobnlicbe Erscbeinung Beacbtung. 

Bei einem Besucbe der Hobenlobe-Grnbe bei Kattowitz im Sommer 
1863, wiirde icb durch Herrn Korfer, Berg- und HUtten-Inspector 
daselbst, auf gewisse rundlicbe Gesteinsstiicke aufmerksam gemacbt, 
welclie bei dem Abban des Carolinen-Flotzes, des tiefsten der 
in der genannten Grube gebauten Fldtze, in der Koble selbst gefunden 
werden. Diese Gescbiebe waren bisber fiir Koblensandstein gebalten 
worden, allein beim Zerscblagen eines Stiickes erkannte icb in der rdtb- 
licb grauen Grundmasse kleine rotbe Granatkiystalle und iiberzeugte 
micb, dass ein gneisartiges kiystalliniscbes Gestein vorlag. Im Sommer 
1864 babe icb die betreffende Grube nocbmals besucbt und durcb Herrn 
Korfer nocb zwei andere kleinere Exemplare derselben erbalten. 

Die drei mir im Ganzen vorliegenden Stiicke zeigen nun folgen¬ 
des nabere Yerbalten. 

Alle drei Stiicke sind zusammengedriickt spbaroidisch und so voll- 
standig auf der Oberflacbe abgerundet und geebnet, wie stark gerollte 
Flussgescbiebe. Dabei ist die Oberflacbe zugleicb mit einer diinnen, aber 
fest anliegenden scbwarzglanzenden Koblenrinde bedeckt. Das Gestein 
selbst, wie es sick auf den Brucbflacben zeigt, ist feinkornig und bei 
alien drei Stiicken almlicb, aber dock niclit vollstandig iibereinstimmend. 

Bei dem gross ten, 11 Zoll in der Lange, 9 Zoll in der Breite 
und 5 Zoll in der Dicke messenden Stiicke ist das Gestein von blass- 
rotblicbgrauer Farbung und zeigt sick bei naberer Untersucbung aus 
Feldspatb, Quarz und sparsamen scbwarzen Glimmer zusammengesetzt. 
Der letztere bildet sebr diinne auf dem Querbrucbe als ganz feine unter- 
brochene scbwarze Linien erscbeinende unvollstandige parallele Lamelleu. 
In das blass fleiscbrotbe Gemenge von Feldspatb und Quarz, sind zabl- 
reicbe bellrotlie kleine Gran a t- Kiystalle, welcbe selten Stecknadelkopf- 
Griisse erreicben, eingesprengt. Das gauze Gestein mag nocb als G n e i s 
bezelcbnet werden, aber offenbar bildet es bei der Sparsamkeit des 
Glimmers einen Uebergang in Gr anulit oder Weissstein. 

Das Gestein des z w e i t e n fast kreisrunden , 6 Zoll im Durcb- 
messer und 2 Zoll in der Dicke messenden Stiickes ist dages’en ge- 
radezu G r a n u 1 i t zu nenneu, denn in diesem feblt der Glimmer ganz 
und die fiir den Granidit so bezeicbnenden bellrotben kleinen Granat¬ 
kiystalle sind nocb mebr als in den andern Stiicken gebauft. 
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Das Gestein des cl r i 11 e n 4 Zoll breiten unci 2 Zoll dicken Stiickes 
endlicli ist nocli entscliiedener ein Granulit, denn liier zeigt sich der 
fur typische Form des Graniilites so bezeicbnende Parallelisrnus der 
selir diinnen Quarzlamellen zwischen dem Feldspatli aiif das Bestimmteste 
ausgesprochen. 

Die Herkimft dieser Geschiebe betreffeiid, so sind nirgendwo in 
0])erscblesien krystallinisclie Gesteine von abnlicher Bescbaifenbeit an- 
stehend bekannt. Die Umgebung’en des Altvaters sind vielmebr das 
nachste Gebiet, in welcliem iiberbaupt iiltere krystallinische Gesteine 
anftreten, aber ancb bier kennt man keine, welclie in ibrer Bescbaffen- 
lieit g’enan mit derjenigen der Geschiebe iibereinkamen. Der Ort der 
Herkimft der Geschiebe bleibt daher vorlaufig nnliekannt. In gleicher 
Weise muss die Art des Transportes, durch welche die also wohljeden- 
falls aus grosserer Entfernimg herbeigefiihrten Geschiebe an ihre gegen- 
wartige Stelle gelangten, als imgewiss bezeichnet werden. Denn bei 
der wohlbegrUndeten und jetzt wohl ziemlich allgemein angenommenen 
Vorstellimg von der Entstehimgsart der Kohlenflotze als durch Druck 
und chemische Zersetzung veranderter Aggregate von Landpflanzen, 
welche in feuchten dem Meere benachbarten Niederungen nach Art der 
Pflanzen in unseren Torfmooren wuchseii und nach dem ilbsterben sich 
Itbereinander anhauften, ist die Annahme etwaiger heftiger Stromungen, 
durch welche die Geschiebe herbeigefiihrt waren, nicht wohl zuliissig 
und namentlich mit der Euhe und Stetigkeit des Absetzens, auf welche 
das tibrige Verhalten der Kohlenflotze hinweist, nicht vereinbar. Noch 
bestimmter ist die Annahme eines Transportes durch schwimniendes 
Eis, wie er fiir die Geschiebe der Diluvialzeit angenommen wird, bei 
den wahrend der Kohlen-Periode herrschenden klimatischen Verhalt- 
nissen, wie sie durch die Ueppigkeit und die zum Theil tropische Natur 
der Kohlenflora bewiesen wird, ausgeschlossen. 

Aber selbst wemi man fiir das von Phillipps bekanntgemachte 
englische Vorkommen die Art des Transportes i m Wurzel- 
gefleelite von Baumen zulassen wollte, so wiirde sich doch diese 
auf Geschiebe von der Grosse und Schwere der hier in Rede stehenden 
oberschlesischen Vorkommnisse nicht anwenden lassen. 

AYie sehr die aus jedem Worte der vorangehenden meisterhaften 
Darstellung ersichtliche Vorsicht bei der Deutung der mitgetheilten 
Thatsachen am Platze war, ersah man erst nach dem Verlaufe von 
fast 20 Jahreii bei Gelegenheit, als Geh. Dr. Ferd. Rdmer am 
24. October 1883 in einer Sitzung der naturwissenschaftlichen Section 
der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur abermals einen 
derartigen Fund bekannt machte, eines grossen Geschiebes in 
der Steinkohle desCarolinenflotzes beiHohenlohehiitte 
in Oberschlesien. 

„Das neuestgefundene Stiick, schreibt Romer, zeichnet sich 
durch seine bedeutende Grosse aus. Bei einer Lange von 2 Fuss 
und 1V2 F u s s B r e i t e hat e s e i n G e w i c h t v 0 n 55 K i 10 g r a m m. 
Es ist von fast regelmassig ellipsoidischer, etwas abgeplatteter Gestalt. 
Eine glanzende schwarze Kohlenrinde liegt der Oberflache iiberall fest 
an. Bis zu einer Tiefe von fast einem Zoll ist auch das im Uebrigen 
graue Gestein des Geschiebes von aussen her schwarzlich gefarbt. Das 
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Gestein ist feinkornig* unci von sehr fester Beschaffenheit. Schon mit 
blossem Aiige erkennt man, class es vorzugsweise aus Quarzkornern 
besteht unci ausserclem einen felclspathartigen Gemengtheil entlialt. Xach 
einer durcb Herrn Professor Arzruni ausgefubrten mikroskopiscben 
Untersuchung enthalt es ausser grauen Quarzkornern unci 
kaolinisir tern Felds path auch Granat, Magneteisen unci 
secundaren Glimmer in kleinen Blattchen. Wecler in Ober- 
schlesien selbst, noch in den an Oberschlesien angTenzenclen Gebieten 
ist ein ahnliches Gestein ansteliend gekannt. Auch die friiher beschrie- 
benen Geschiebe gehorten ahnlichen, wesentlich aus Quarz unci einem 
felclspathartigen Minerale bestehenclen Gesteinen an.“ 

Das kolossale Gewicht dieses Gesteinsstlickes schliesst die Mog- 
lichkeit eines Transportes sowohl mittelst stromenclen Wassers, als aucli 
im Wurzelgeflechte von Baumen, welche ebenfalls grosse, starkstromende 
Fllisse zur Voraussetzung hat, vollkommen aus. Auch cler grosste Baum, 
dieses Gesteinsstiick in seinen Wurzeln tragend, mllsste, in stromendes 
Wasser gelangend, sofort zu Boden sinken. 

Es moge noch die Nachricht folgen, dass dieses grosse Gesteins- 
stiick das mineralogische Museum in Breslau Herrn Steiger v. P o r e m b s k i 
auf Paulinenschacht bei Hohenlohehiitte verdankt. 

Nach einer Mittheilung des Herrn Dr. G It rich besitzt Hen- 
Dr. Mikolayczak in Tarnowitz ein faustgrosses Geschiebe aus cler 
Steinkohle cler Hoymgrube bei Rybnik. 

Die in den Kohlenflotzen eingeschlossen vorkommenclen Rund- 
massen krystallinischer Gesteinarten sincl aber auch jenseits des atlan- 
tischen Oceans beobachtet worden. J. Dana (Manual of Geology, 
2. Edit. New-York 1874^ pag. 317) berichtet dartiber Folgendes i): 

In seltenen Fallen hat man einen Block oder ein gerundetes 
Gesteinsstiick inmitten eines Kohlenflotzes vorgefunden, in derselben 
Weise, wie sie in den ancleren Ablagerungen der procluctiven Kohlen- 
formation eingestreut sind. E. B. Andrews (Boulder of gray quar- 
zite found in Nelsonville-Coal. American naturaliste, VI, 1871, pag. 291 bis 
292) beschreibt ein solches, unci zwar einen Quar zit, der zur Halfte 
in dem obersten Theile des Nelsonville-Flotzes zu Zaleski, Ohio, ein- 
gebettet lag; der Block mass in seinen beiclen Durchmessern 12 unci 
17 Zoll englisch (und war derselbe claher nur wenig kleiner als das 
grosse Rimdstiick von der Carolinengrube). F. H. Bradley berichtet 
liber einen ahnlichen Quarzitblock mit beilautig 4 und 6 Zoll 
Durchmesser, der in cler Mitte des am Coal Creek, Ost-Tennesee, ab- 
gebauten Kohlenflotzes gefunden Avurde. 

Diese Blocke mogen aus dem Wurzelgeflechte schwimmender 
Baumstamme herausgefallen sein, in ahnlicher Weise, Avie die Stllcke 
basaltischer Felsarten, die man als zufallige Vorkommnisse auf den 
Korallen-Inseln des pacifischen Oceans gefunden hat. 

Ebencla, pag. 356, schreibt Dana bei Gelegenheit der allgemeinen 
Darstellung liber die Bildung der Kohlenflotze : 

9 Die Auifindung folgender Notizen verdanke ick dem Fleisse des Herrn 
Friedr. Teller. 

9 Vergl. Ly ell’s Principles of Geology, II, 1872, pag. 533. 
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Baiimstamme scliwammen aiif den Seen, nm endlicli zu sinken iind 
im Pflanzendetritns oder in dessen Z^viscllenlag■en eingebettet zu werden. 
Einer oder der andere dieser Strilnke mag maclitige Steine mit sicli fort- 
gescbleppt liaben, die er endlicli fallen Hess, so Veranlassiing gebend 
zur Bildung der iimerhalb des Koldenflbtzes gelegentlicli auftretenden 
Blbcke (bowldets). 

Hiermit waren alle derlei mir bekannten Funde ausserlialb Oester- 
reicbs aufgezablt. 

Innerhalb unserer eigeneii Gebiete ist mir das Yorkommen von 
Eundmassen krystallinischer Gesteine in den Flotzen reiner Steinkohle 

%/ _ 
eigentlicli sclion seit dem Jalire 1875 bekannt. Es war im Juni dieses 
Jalires, als icb, znm zweitenmal nach Karwin-Peterswald kommend, von 
dem Bergdirector Eiigen Ritter v. Wnrzian auf das Yorkommen von 
„Granitgerbllen“ in der Kolile aufmerksam gemacht worden war. 

Icli gestehe es zu meiner Schande, class icb damals auf diesen 
Gegenstand naber einziigeben nicbt in der Lage war. Es bandelte 
sicb in cliesem Jabre namlicb darum: die Ostrauer Scbicbten von 
den Scbatzlarer Scbicbten im Ostrau - Karwiner Reviere zu trennen — 
und dieser wicbtige Umstand biess micb Funde von Petrefacten, Tbieren 
oder Pflanzen anzustreben, alles Uebrige flir den Moment bei Seite 
zu lassen. 

Im Herbste 1883 war es eudlicb, als icb bei einem Besucbe des 
Herrn Directors Tb. A n dree in lYitkowitz durcb den Genaimten auf 
diesen Gegenstand abermals geleitet worden bin. Er batte mebrere 
solcbe Rundmassen aufgescblagen und bemerkte, class nabezu ein jedes 
der Stitcke eine andere petrograpbiscbe Bescbaffenbeit zeige. Er Itber- 
gab mir sein ganzes bis clabin erobertes Materiale zur weiteren Be- 
niitzung und icb babe die angenebme Pflicbt, ibm bierflir meinen besten 
Dank zu sagen. 

Die Funde von Rundstucken kiystallinisclier Gesteine in der Stein¬ 
kohle wurden an zwei verscbiedenen Stellen im Ostrau-Karwiner Re^dere 
gemacbt, die icb im Folgenden getrennt bebandle. 

I. Funde im Gebiete der Ostrauer Scbicbten der Heinrichs-Gliick-Zeche 
bei Dombrau. 

Nacb den Angaben des Herrn Bergdirectors E. Ritter v. Wurzian 
kamen die Rundmassen in cliesem Gebiete nur sporadiscb mitten in der 
Oberbank des Eugenflotzes auf zwei Stellen, die circa 210 Meter weit 
von einander und circa 400 und 600 Meter vom Eugenscbacbte nordlicb 
entfernt liegen, vor, obne class die mindeste Storung in der Flbtz- 
ablagerimg zu bemerken gewesen ware. Zwei grosse eiformige 
Stitcke wurden nebeneinancler in der Oberbank, und zwar naber an 
dem Zwiscbenmittel, als an dem Hangenden, eingelagert gefimden. An 
der dieselben umscbliessenden Koble wurcle nicbts Besonderes bemerkt, 
allerdings aucb keine Analyse derselben vorgenommen; clocb war keine 
wesentlicbe Yeranderung an der Structur derselben wabrzunehmen. 

Ein drittesGerolle aus clem Gebiete des Eugenscba elites bra elite 
nachtraglicb ein Bergarbeiter, der aber nicbt niebr genau die Fundstelle 
bezeiebnen konnte. 
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Erstes Stuck. Es ist das eines von den beisammen gefimdenen 
beiden oberwahnten Stiicken (Taf. X, Fig. 1). 

Xach einer mikroskopischen Untersiichung, die Herr Baron von 
Foullon diirchgetiihrt bat (zwei Sebliffe), „ist das Gestein dieser Rund- 
masse ein mittelkorniges Gemenge von Qiiarz iind Feldspath, wobei 
ersterer nur ganz imbedeutend vorwiegt. Fonnausbildung fehlt; sie ist 
beim Feldspath nur ab imd zu angedeutet. Die Substanz des Feld- 
spathes ist vollstandig verandert, eine mit vielen Calcitkornchen durch- 
schwannte kaolinartige Masse ist an Hire Stelle getreten. Xamentlicb 
die erlialtenen Spaltrisse nebst der die Pseudomorpliosen erfilllenden 
Masse lassen liber die Abstammung keinen ZAveifel. 

„Der Quarz ist reich an sclilanch- mid blasclienformigen Hohl- 
raumen mid Fliissigkeits-Einsclilitssen, die anch die bekannte perlen- 
schnurartige Aneinanderreihmig zeigen. Bei einzelnen Fllissigkeits-Ein- 
schlllssen fallt die verhaltnissmassig riesige Libelle auf. 

„Als dritter Gemengtheil ist nocb Bio tit in ganz untergeordneter 
Menge mid in zienilicli vorgeschrittenem Zustande der Verandermig zii 
nennen. 

„Accessoriscli treten vereinzelt Turilialin mid Zirkon auf. Auf 
Klilften ist allentlialben Kohle in feiner Vertheilung abgelagert. 

Mit freiein Aiige betraclitet, ersclieint dieses Gestein (Taf. X, 
Fig. 1) manchem fiasrigen Gneise selir alinlicli. Von grosseren Feldspatli- 
niassen, die liellroth gefarbt sind, ersclieint es porpliyrartig. 

Die Riindinasse misst in der Langsaclise 17 Centimeter, in der 
Breitenaclise 15 Centimeter, in der Dickeii- oder Holienaclise circa 8 
Centimeter, mid bildet ein niclit ganz regelmassiges abgeplattetes Ellip¬ 
soid, dessen obere Flaclie starker gewolbt ist als die mitere. Die Ober- 
fliiche ist niclit glatt abgescliliffen, sondern mit langliclien, zienilicli 
parallel verlaiifenden Vertiefungen bedeckt, als waren an dieser Masse 
die glimmerreiclieren Partien, die den Flasern entspreclien, leicliter aus- 
gewittert oder aiisgeliolilt Avorden als die glinimerarmeren. Das Stiick 
ist endlich rmidmn von einer diclit anscliliessendeii, bald ganz diinnen, 
bald dickeren, deutlicli koliligen Kriiste eingelilillt, dnrcli AA^elclie nur 
stellenAveise zerfetzt aussehende Tlieile der Gesteinsmasse siclitbar 
Averden. 

Die vorhandenen Theile dieser Rmidmasse, mit Ansnalime des 
urspriinglich beim Abbaii aiisgesclilagenen bedeutenden Splitters, AAdegt 
216P9() Gramm. 

ZAveites Stiick. Es ist dies das aiidere Amn den beiden 
beisammengefmidenen oberwalinten Stiicken (Taf. XI, Fig. 1). 

Nacli Herrn Baron v. F on lion’s mikroskopisclier Untersuclimig 
„besteht dasselbe aiis zAveierlei Feldspath iiiid Glimmer, die Amr- 
Aviegend ein melir grobkorniges Gemenge bildeii, das aber in einzelnen 
raiimlich mibedeutenden Stellen aucli sehr kleinkornig AAird. Forniaus- 
bildmig fehlt. Der eine Feldspath ist graulich AA^eiss, schon stark 
verandert, docli zeigt er nocli Polarisationsfarben. Man sieht ZAvar selteii 
mehr als zwei ZAvillingslamellen, es diirften aber dennoch alle diese 
Individuen einem Plagioklas angehoren. 

„Den Hanptbestandtheil des Gesteines bilden rothliche Pseudo- 
morphosen, die sehr deutliche parallele Spaltrisse aufAveisen iind 
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jeclenfalls von einem z w e i t e n F e 1 d s p a t h, walirsclieinlicli 0 r t li o- 
k 1 a s, lierriiliren. 

„Iii reicliliclier Menge war ein G1 i ni m e r vorliandeii, der in C li 1 o r i t 
init Eisenanssclieidnng nmgewandelt ist, also wold ein eisenreiclier 1> i o t i t 
gewesen sein dlirfte. Aiisgezeiclinet ist dieses Gestein dnrcli seinen Reieli- 
tlinin an accessoriscliem Apatit. 

„Tn der vorliegenden Probe feldt der Qiiarz ganzA 
Mit freiem Auge betraclitet, zeigt dieses Gestein, dessen eine 

Scldifffiaclie anf Taf. XI, Fig. 1 abgebildet ist, weit melir Aebnliclikeit 
mit einem knnstlicb erzeugten Mosaikboden aus dnnkler Grimdmasse 
mit vorherrschend nnregelmassig eckigen, rothen, breccienartig, obne 
jeder Regel aneinander gefiigten Tlieilcben, als irgend einem Granite 
Oder kornigem Gneise. Nur selten sind die rotlien Psendomorpliosen 
nacb dem wabrscbeinliclien Ortboklas bis 9 Millimeter lang; die mitt- 
leren nnr etw^a 3—4 Millimeter im Durcbmesser messend. 

Diese Rimdmasse ist einem kleinen Brodlaibe abnlicli mid liegt 
mir etwas melir als die Halfte der nrspriingliclien Grbsse vor. Der 
Liingen- und Breitendnrclimesser betragt 10 Centimeter. Die Unter- 
tlaclie ist flacber, die obere Flacbe melir gewdlbt, also die Gestalt 
wirklicli brotlaibartig. 

Die Oberflaclie der Rmidmasse ist niclit glatt, sondern uiieben, 
docli ist zwiscben Vertiefimg und Erliabenlieit nur wenig Unterscliied 
vorbanden. Eine tiefscliwarze, zum Tbeil glanzende koblige Kruste liber- 
ziebt die Rundmasse continuirlieb und sind in dieser Kruste zerstreute 
Scbwefelkiese zu beobacbten. 

Der mir vorliegende Tbeil dieser Rundmasse wiegt 3122’52 Gramm. 
Drittes Stuck. Es ist dies jenes nacbtraglicb von einem Berg- 

mauiie Herrn v. W ur zia n iibergebene Exemplar, dessen Fundort niclit 
melir genau festgestellt werden konnte (Taf. XI, Fig. 2). 

Xacb einer mikroskopiscben Untersucbung, die Herr Baron von 
F 0 u 110 n an drei Sebliffen durcbgefiibrt bat, „ stimmt dieses d r i 11 e 
Stiick mit dem ersten vollkommen tiberein. Die Parallelstrnctur tritt 
bier deutlicb aucb in den Sebliffen bervor. Die Zersetzung, namentlicb 
des Bio tits, ist nocli weiter fortgesebritten. Haufig siebt man bier 
die im ersten Stiicke selteneren Xeubildungen (Epidot?), die unter 
60® und 120® in Stabebenform im genamiten Minerale angeordnet sind. 
In radialstrabligen Aggregaten ersebeint M u s c o v i t, der wolil aucb als 
Neubildung aufzufassen ist.“ 

Mit freiem Auge betraebtet, erinnert dieses graue Gestein (Taf. XI, 
Fig. 2) in seiner Feinkornigkeit und Parallelstrnctur lebbaft an das grosse, 
weiter unten zu besebreibende Stiick Geb. Dr. R b iiier’s von der Carolinen- 
grube. Docb sind die Structurlinien niclit wie an dem eben genamiten 
gerade fortlaufend, sondern bogig, aucb S-fbrniig gekrimimt. Auf der 
Scbiiittflacbe ersebeint die Gesteinsmasse von Aussen ber dunkler ge- 
farbt als im Inneren; iiberdies sind ebenfalls gekrlinimte Streifen dieser 
Farbung aucb tiefer in’s Innere zu verfolgen. 

Hoebst merkwtirdig ist die Gestalt dieser Rundmasse. Sie war 
ursprlinglicli birnfbrniig und wurde beiiii Abbau der Koble gerade die 
Spitze des Stlickes abgebrocben, so dass dasselbe vordem mindestens 
eine Langsaebse von 17 Centimeter besass, gegenwartig aber nur 
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14 Centimeter lang, 12 Centimeter breit unci 8 Centimeter liocb er- 
sclieint. Die Birngestalt ist tiberdies unten abgeflacht, oben aufgeblabt 
und zeigt einerseits flach bis zur Kante abfallende, andererseits fast 
senkrecht aufsteigende Seiten. Auf der steilen, tiberdies einwarts einge- 
druckten Seite bemerkte man einen runden, kiirzen, tingerdicken Ansatz 
bervorragen, der beim Scbneiden und Sclileifen des Stiickes leider herab- 
gerissen wurde, der aber an dem von nocb unbearbeitetem Stiicke ge- 
macbten Gypsabgusse sebr woblbemerklicli ist. Dieser Zapfen zeigte blesses 
Gestein und liatte das Anselien jener Auswiiclise, die man .an Brodlaiben 
oft entwickelt sieht, wenn diese beim Backen zu nalie aneinander ge- 
riickt, durcb ausgetretene Brodmasse untereinander verbunden erscbeinen. 

Die Oberflacbe dieser Rundmasse ist im Allgemeinen vielleicbt 
glatter und glanzender als die der vorangelienden. Daftir zeigt sie aber 
selir viele autlallige Vertiefungen und Erbabenlieiten, aucb scbarfe 
Kanten, wie solclie an Flussgerollen wobl nie vorkommen. Am Auf- 
falligsten sind an der platteren unteren Seite des Stiickes zwei Ein- 
drllcke, die ziemlicb tief und parallel nebeneinander yerlaufen , sicli 
in der Mitte des Stuckes vereinigen und so ausseben, als wenn sie von 
zwei Fingern eingedrlickt worden waren. 

Dieses Rimdstllck wog vor seiner Bearbeitung obne der ursprilng- 
licb abgebrocbenen Spitze 1293*1 Gramm. 

Viertes Stuck. Dieses Stuck wurde mir von Herrn Dir. Tb. 
Andre e mitgetheilt und tragt dasselbe die Angabe, class es ebenfalls 
a us clem Eugenflotze stainme (Taf. XI, Fig. 3). 

Xacli der mikroskopiscben Untersucbung, die Barony. F o u 11 o n 
an mebreren Schliffen clurcbgefllbrt bat, zeigen „diese ein korniges 
G e m e n g e yon Q u a r z und F e 1 cl s p a t li, die fast ausseliliesslicli zu 
Mikro-Pegmatit yerwacbsen sind. Xur einzelne Quarz-Incliyicluen 
und solcbe yom Feldspatli zeigen k e i n e V e r w a c b s u n g. Die Quarze 
sind selir reich an perlenscbnurartig aneinander gereibten Einsclilllssen 
und Hoblraumen, zeigen aucb mancbmal cleutlicbere Formausbildung. 
Die an Stelle der Feldspatbe getretene Substanz ist rotblicb gefarbt. 

„Die ursprllnglicbe Gegenwart yon Glimmer ist sebr zweifelbaft. 
„ E r z p a r t i k e 1 c b e n sind baufiger; E p i cl o t k o r n e r sebr yer- 

einzelt. “ 
Der erste Anblick des Stiickes yermutbet in dieser Rundmasse 

(Taf. XI, Fig. 3) einen petrefactenreicben rotben Kalk und erinnert so- 
wobl die rotbe Farbe, als aucb die Mikro-Pegmatit-Structur sebr lebbaft 
an jene Varietaten des Hallstatter Marniors, in welcben Gasteropoden 
bautig zu sein pflegen. 

Leider ist yon dieser Rundmasse nur ein kleiner Tbeil, offenbar 
ein Absprengling yon einem grosseren Stiicke, yorliegend und es liisst 
sicb aus 
macben. 

Aucb dieses Stlick war llbrigens nicbt ycillig glatt, sondern grubig 
und mit einer intensiy scbwarzen kobligen Kruste llberzogen, yon welcber 
aber in’s Innere kein auffalliges Eindringen der Farbe erfolgt ist, 
yielmebr das Gestein nabezu bis zuni itussersten Raiide gleicbfarbig 
erscbeint. 

dieseni auf die etwaige Grcisse des Ganzen kein Scbluss 
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li Funde im Gebiete der Ostrauer Schichten des Exc. Graf Wilczek- 
schen Kohlenbaues in Poln. Ostrau. 

Nach den inir schriftlicli Ubergebenen Daten des Herrn Berg- 
Directors W. Stieber iind nach den Skizzen des Herrn Markscheiders 
B e i g e r in Textfig’. 1 nnd 2 sind bisber in diesem Gebiete hiibscb 
abgerundete fanstgrosse Rundmassen gefimden worden, imd zwar bielt 
man dafiir, dass sie iininittelbar in der First des Josefs-Flotzes, ^ zur 
Halfte im Flcitze, znr anderen Halfte im dariiber lagernden feinen 
Scbiefergestein eingebettet vorkommen. Der Fundort selbst liegt an der 
iinssersten Grenze des Steinkoldengebirges gegen das darauf lagernde 
Tertiar (siebe Textfig. 1) nnd ist zufallig daselbst das Steinkoblen- 

Fig. 1. 

gebirge vor der Ablagernng des Tertiar sehr tief ansgewascben, respec¬ 
tive abgetragen nnd erst naclitraglicb vom Tertiar Itberlagert worden. 

Diese znfalligen Umstande veranlassten die Meinnng: diese Ge- 
rblle kbnnten znr Zeit der Ablagernng des Tertiar an die bescbriebene 
Stelle gelangt nnd ilir Eindringen in Scbiefer nnd Koble konne in Folge 
ibres Eigengewicbtes erfolgt sein. 

Jabrbnoh der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (D. Stiir.) 79 
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Nachdem nun die Findlinge im Josefi-Flotze genau dieselbe Ge- 
staltung der Rundinassen zeigen, wie jene in Heinricbs-Gllick-Zeche 
gefundenen, diesen ferner auch die eigenthiimliche scliwarze kolilige 
Kruste eigen ist, liegt gar kein Grand vor, class die Findlinge im 
Josefi-Flotze eines anderen Ursprunges sein kbnnten als die aiis dem 
Eugen-Flotze. 

Fine liierauf erfolgte Nacliforscliimg braclite nun ein Resultat, 
welches wold keinen Zweifel darliber lasst, class jene nach Angabe 
der Skizze in Texlig. 2 halb im Josefi-Flotze, halb im Hangenclen 

Fig. 2. 

SyC^U^fiP■^ 

desselben eingelageiten Rundmassen niclit aus krystallinischem Gesteine 
bestehen, sondern gewbhnliche Spliarosiderit-Septarien sind, also Con- 
cretionen, die an Ort und Stelle im Scliiefer gebildet wurclen. Dann 
miissen aber die zwei im Nachfolgenden zu beschreibenden, angeblich 
aus dem Josefi-Flotze stammenden Findlinge, ebeuso aus der Kohle 
des Flbtzes selbst stammen, wie die vom Eugen-Flotze. 

Es ist diese Deutung eine nmso wahrsclieinlicliere, als nach der 
beiliegenden Skizze (in Textfig. 1) auch im Hangenclschiefer des Bar- 
bara-Flbtzes Spharosiderit-Concretionen auftreten, die gewiss nicht aus 
der Tertiarzeit datiren, sondern urspriinglich dem Kohlengebirge ein- 
geschaltet erscheinen. 

Nach dieser nbthigen Diversion schreife ich zur Erbrterung der 
mir vorliegenden zwei Findlinge aus dem Josefi-Flotze, indem ich zur 
Bezeichnung der Stiicke fortlaufende Zahlen anwende. 

Fiinftes Stuck. Diese Rundmasse wurcle mir von Herrn Berg- 
Director Stieber zugesendet (Taf. XI, Fig. 4). 

Nach der mikroskopischen, von Herrn B a r o n v. F o u 11 o n an zwei 
Schliffen durchgefilhrten Untersuchung ist das „Gestein a u s g e z e i c h n e t 
porphyrisch ausgebildet. Grosse, bis 2 Centimeter messende, ziem- 
lich gut ausgebilclete 0 r t h o k 1 a s e liegen in einer kornigen Grundmasse 
von nicht sehr kleinen Felds path- und Q uarz-Indivi duen, zu 
denen sich in reichlicher Menge Biotitblattcben gesellen. Auch 
grossere, weniger gut ausgebilclete Quarz-IndiYicluen erscheinen als 
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Einsprengliiig-e. Die.se Quarze iind dor Feldspatli sind reicli an Glasein- 
scldiissen nnd Holdrauineii. Die erstcrcn siiid seliwacli ))raimlicli ge- 
farbt, scldaiicli- und l)lasclienfunnig, aueli von recliteckiger Form, init 
und oline Blaschen; anliaftende ^likrolitlic, Fntglasungsersclieinungen 
n. s. w. cliarakterisiren sie. 

„lm Qiiarz und im Feldspatli warden aucli scliarf contoiirirte Zirkon- 
krystailcken als Einscliluss geselien.“ 

Mit freiem Auge betrachtet, erscbeint das Gestein dieser Rund- 
masse (Taf. XI, Fig. 4) ganz absonderlicli, wie icli ein solcbes nie ge- 
selien babe. Nur grobkiystallinisclie granitiscbe Gaugniassen im Granit 
Oder Gneisgebirge erscbeinen mir der grossen Feldspatbe wegen mit 
diesem Gesteine einigermassen vergleicbbar, doch babe icb solche kaiini 
je in einer entspreclienclen Machtigkeit entwickelt geselien, dass sicli 
aus diesen ein so grosses Ellipsoid lierausschneiden und abrollen liesse, 
wie die vorliegende Rundmasse eines darstellt. 

Ueberdies erscbeint das Gestein an geschlitfenen F1 a c h e n pords 
wie ein Miiblstein und wird die Scbliffflaclie ausscbliesslich nur von den 
grossen liellen Feldspatben gebildet, wahrend die zwiscbenliegende 
Grundmasse beim Scbleifen tief ausbriclit und die auffallige Porositat 
veranlasst. In den Poren, und zwar vertieft, sieht man bellweiss ge- 
farbte, offenbar caolinisclie Stellen, umrandet von scbmutziggrauem 
Quarz, wodurcli ein Anselien dem Gesteine verlieben wird, als entbielte 
es Nulliporenkugeln bis zu 8 Millimeter Querdurcbmesser. Leider gelang 
es nicht, diese nulliporenartigen Tlieile in den Scblitfen zu erbalten, 
um sie mikroskopiscli untersueben zu kdnnen. 

Das Auffalligste auf den Scbliffflacben ist jedocb das Auftreten 
von koblscbwarzen eckigumgrenzten Partikelcben; die einen davon in 
der Mitte der Masse erinnern allerdings an Turmalin, andere aber 
bangeii mit der koblscbwarzen Kruste direct zusammen, so dass sie 
unzweifelhaft als Koble aufgefasst werden mitssen. Aucb diese scbwarzen 
Einsprenglinge gelang es nicbt in die Scbliffe zu bekommen, um sie 
mikroskopiscli untersueben zn konneu. 

Diese Rundmasse vom Josef-Flotze in Polniscb-Ostrau war aucb 
ursprlinglich birnfdrmig gestaltet. Beim Abbau der Koble bat man die 
Spitze der Birnform abgescblagen. Die Breite misst 7‘5 Centimeter, die 
Hohe 7 Centimeter, der Langsdurclimesser betrug circa 12 Centimeter. 
An dem oberen Theile der Birnform ist, wie bei der Birne, ein Nabel 
eingedrtlckt und gerade bier bemerkt man zwiseben Rissen der Kruste 
die an Feldspatli reicbe Gesteinsmasse liervortreten, in almlicber Weise, 
wie icb es an der dritten Rundmasse erortert babe. 

Die Oberflacbe der Birnform ist sebr uneben, voll kleiner zabl- 
reicber aneinander gedrangter Vertiefungen, welclie von der glanzenden 
kohligen Kruste contiiiuirlicli tlberzogen erscbeinen, die, wie gesagt, 
stellenweise sebr tief in die Gesteinsmasse eingepresst erscbeint. 

Dieses RundstUck wog vor seiner Bearbeitimg obne der ursprling- 
licli abgebroclienen Spitze 856'5 Gramm. 

Sechstes Stiick. Die Etiquette dieses Fimdstlickes entbalt 
folgende Angabe: Gefuiiden im Ausgebenden des Josefi-Flotzes der 
stidlicben Partie liinter Scliacbt VIII. Die Mittbeibmg dieses Stilckes 
verdanke icb Herrn Dir. Tli. Andree (Taf. X, Fig. 2). 

79* 
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Nach der von B a r o n v. F o n 11 o n diirchgefUhrten mikroskopiscdien 
Untersiicbimg „lassen Mineral-Combination and Strnctur einen typischen 
Q n a rz p 0 r p li y r erkennen, trotzdem die Veranderung schon weit vor- 
geschritten ist. In einer kryptokrystallinischen Gnindmasse liegen Psendo- 
morphosen von Feld spat li. Manclie von den veranderten Feldspathen 
lassen sicli nocb als Karlsbader Zwillinge erkennen. Es wird wolil aller 
Feldspatb des Gesteins Ortboklas gewesen sein. Zablreicb sind die 
Quarzeinspr engli nge, die tbeils inebr als Kbrner , tbeils als 
Krystalle ausgebildet erscbeinen, Ansgezeicbnet sind die mit Grnndmasse 
erfullten Bucbten entwickelt. Ancb Glaseinscblltsse feblen nicbt. so dass 
liber die Natur des Gesteins kein Zweifel moglicb ist. Der in ziemlicber 
Menge vorbandene Bio tit ist ebenfalls scbon mebrfacb verandert.^^ 

Mit freiem Auge betraclitet, zeigt das Gestein dieser Rnndmasse 
(Taf. X, Fig. 2), auf der gescbliffenen Flacbe eine grane Griindinasse, 
in welcber fast milcbweiss die Feldspatbe, ganz scbwarz die Bio¬ 
tit e, grau die Q n a r z i n d i v i d ii e n , gross and klein dnrcbeinander 
gestreut, anftreten. Wabrend der Biotit and Quarz meist iinter 
3 Millimeter im Dnrcbmesser messen, sind zablreicbe Feldspatbe weit 
kleiner and nur einige wenige einzelne darunter bis zn 1 Centimeter 
im Querdurcbmesser messend, also grosser entwickelt, and verleiben dem 
Gesteine eine anffallige porpbyrartige Stractar. 

Diese Rnndmasse ist dreieckig abgernndet, circa 9 Centimeter 
lang, 8 Centimeter breit and bdcbstens 4'5 Centimeter bocb. Die Ober- 
flache ist fast glatt,, mit eckig geformten Vertiefangen verseben. Die 
scbwarze koblige Kraste ist matt, fest anliegend and meist dilnn. jeden- 
falls nnr in den Grnben dicker entwickelt. 

Vor der Bearbeitang wog diese Rnndmasse 413*8 Gramm. 

Es ist wold selbstverstandlicb, dass icb den Wanscb begen mnsste, 
wenn moglicb, ancb die llbrigen bisber in Dentscbland gefandenen 
bierber gebdrigen Randmassen zn seben. Icb batte micb daber an die 
bocbgeebrten Mnseal-Directoren, die diese Stllcke in ibren Sammlangen 
anfbewabren, gewendet mit der Bitte, mir dieselben zazawenden. Icb 
war so gliicklicb, sowobl von dem Herrn Geb. Prof. Dr. Ferd. Rdiner 
in Breslan, als ancb von dem Director des mineralogiscben Masenms 
in Bonn Prof, von Lasanlx die betreffenden Stiicke znr Benlitzang zn 
erbalten. Icb konnte natllrlicb diese Gelegenbeit nicbt anbeniltzt lassen, 
die mir anvertranten Stllcke in gleicber AYeise wie die erdrterten einer 
Betracbtnng zn nnterzieben and icb babe darllber Folgendes zn erdrtern. 

III. Funde im Carolinen-Flotze der Hohenlohe-Grube bei Kattowitz. 

Herr Gebeimratb Prof. R d m e r bat mir im Ganzen 2 Randmassen 
znr Ansicbt gesendet, die icb bier ebenfalls miter fortlanfenden Zablen 
erdrtern will. 

Siebentes Stack. Dieses Stack wnrde im Jabre 1864 (siebe 
oben pag. 614 [2]) erobert and besagt dessen Etiqnette Folgendes: 
Granalit-Gescbiebe ans dem Carolinen-Fldtze der Hobenlobe-Grabe cf. 
Zeitscbr. d. D. g. G., 1864, Micb. Kdrfer. 
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Xach ciner von Baron v. Foul Ion nnternornnicncn rnikrosko- 
]nsclien rntersnclinng- (8 c hi iff, Nr. 1582 a') „ahnelt das Oestcin dieses 
Stiickes jenem im Folgenden bescliriebenern des aebten Stliekes sebr, 
nnr koinmen bier nocb zablreiebe kleine Lamellen cines tief brannen 
Glimmers binzn ; es ware also sebon als „Gneis^Tannlit“ zu bezeiebnen. 
Die Verandernng- der Feldspatbe ist weiter fortg’escbritten als am fol- 
genden; Pyrit baufiger.^ 

Der Langsdiircbmesser dieser Rundmasse, die Geb. Dr. Rome r oben 
pag. 614 [2] als z weites Stiick besebrieben bat, misst 17 Centimeter, der 
Breitendnrebmesser 14 Centimeter imd der Dickendnrebmesser 5 Centi¬ 
meter. 8ie ist ein tlacbgedrlicktes, sebr regelmassiges Ellipsoid, oben 
nnd imten sebr regelmassig abgeflacbt, an den Kanten ganz vollkommen 
abgernndet, zwar raub an der Oberflacbe, aber ganz obne jeder grbs- 
seren nnd aiiffalligeren Unebenbeit. Die Kriiste ist sebr dilnn nnd knapp 
an dieser zeigt die Gesteinsmasse alsogleicb die normale granweisse 
Farbnng. Dort, w o di e k o b lige Kriiste feblt, siebt man die 
k 1 e i 11 e n G r a n a t e n w o b 1 d n r c b s c b i m m e r n nnd s t e b e n 
diese a us der Gesteinsob erflacbe empor. Ware daber diese 
Rundmasse als abgerolltes Gercllle in die Flbtzkoble gelangt, waren 
aueb die Granat-Kiystallcben abgescbliffen worden und kbnnten aus 
der Gesteinsmasse niebt emporragen. Auf der der Etiquette gegenitber- 
liegenden Flacbseite bemerkt man an 8tellen, denen die Kruste feblt, 
zwei breite lange Streifen, von der bekannteu Gestalt der sogenannten 
Fucoiden im Wiener 8audstein. 

Diese Rundmasse wiegt, obne jeiie Brucbstiicke, die zur Anferti- 
gung der Sebliffe verwendet wurden, 19054'5 Gramm. 

A elites Stiick. Es ist dies jenes grosse und bisber grbsste 
Rimdstiick, das Herr Geb. Dr. R o m e r im Jabre 1883 von der Caroliiien- 
Grube erobert bat und welches 55 Kilogramm sebwer ist (siebe oben 
pag. 615 [3]), Taf. X, Fig. 3. 

Nacb der von Herru Baron v. Foullon durcbgefiihrten niikro- 
skopiseben Untersuebung (8 c b 1 i f f. Nr. 1582) „ist das Gestein ein t y p i- 
s c b e r G r a n u 1 i t, dessen Parallelstructur sowolil an der Rundmasse 
selbst als im Sebliffe gut bervortritt und die durch abwecbselnde Feld- 
spatbreicbe und arnie Partien bewirkt wird. 

„In deni kleinkdrnigen Gemenge waltet Feldspatb vor^, die Quarz- 
individuen iibertreffen diesen an Grosse, die wenigen liclitrotben Granate 
balteii tlieils die Mitte, tbeils werdeii sie sebr klein. Sporadiscli treten 
Pyritkdrncben auf. 

„Der Feldspatb ist bereits sebr. stark verandert, caolinisirt, dock 
sebeint wenigstens ein Theil Mikrop ertbit gewesen zu sein, worauf 
die erlialtene Structur liinweist.“ 

Mit freiern Auge betraclitet, erinnert dieses Gestein (Taf. X, Fig. 3) 
sebr lebliaft in Farbe und im Korn an das dritte oben erbrterte Ruiid- 
stiick aus deni Eugen-Flotze (Taf. XI, Fig. 2); dock ist dessen Parallel¬ 
structur eben, vbllig ungestdrt. 

Sebr bemerkenswertb ist eine circa 2 Centimeter breite Zone, die, 
mit der Oberflacbe der Rundmasse parallel verlaufend, bis kolilenscbwarz 
und weit dunkler gefarbt ersebeint, als der innere Kern der Gesteins¬ 
masse. Die Kruste der Rundmasse ist kraftiger als bei den fritber 
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abgehandelten Stticken iind stellenweise ist diese durch eine diinae 
Lage Schwefelkies verstarkt. 

Hochst beachtenswerth sind an dieser Rimdmasse deren Gestalt 
und G e w i c h t. 

Die G e s t a 11 ist eine regel rechteLinse mit stark vortretender, 
aber aucli stark gewolbter Kante, und schildkrbtenartig, gleiebmassig 
flach gewolbter Ober- und Unterseite. Nur der Umstand lasst eine Ab- 
weichung von der Linsengestalt constatiren, dass die Langsacbse 50 
Centimeter und die Breitenacbs nur 35 Centimeter bemessen lasst, wabrend 
die Dicke der Linse 20 Centimeter betragt. Es ist also eine ov^ale, 
etwas verzogene Linse. Hervorheben muss icli, dass die abgerundete 
Kante durch eine schwach vertiefte Rinne von der ubrigen Hauptmasse 
des Stiickes vollstandig getrennt erscheint. Aus dieser Lrsaclie kann 
die Linsengestalt dieser Rundmasse unmbglicli ein Gerblle sein; die 
Erzeugung einer solchen, die Kante markirenden Rinne kann unmogiicb 
das Resultat einer Abrollung sein, wenn man auch von dem absoluten 
Gewicbte des Stiickes absehen wollte. 

Das Gewicht dieser grossten mir bekannten Rundmasse liatte, wie 
gesagt, Geh. Dr. Rbmer mit 55 Kilogramm bestimmt. 

Ein Strom, der diese gewichtige, so ganz ausserordentlicb eigen- 
thiimlicb gestaltete Rundmasse von weit her gebracht haben sollte, 
miisste die ganze machtige Masse organischer Substanz, aus welcher 
das Carolinen-Flbtz spater entstand, weggeschwemmt haben. Derselbe 
Strom miisste iiberdies ausser dieser Rundmasse anderes Gerolle, Sand, 
Schlamm, iiberhaupt Detritus, mitgebracht und abgelagert haben. 

Da nun aber bei der Autfindung dieser Rundmasse in reiner abbau- 
wiirdiger Kohle nur diese allein und keinerlei sonstiger Detritus abgelagert 
bemerkt wurde, kann das kolossal schwerwiegende, eigenthiimlich gestaltete 
Stiick, unmogiicb als Flussgerolle an die Fundstelle gebracht worden sein. 

IV. Fund bei Witten an der Ruhr. 

NeuntesStiick: Dieses Stiick ist jenes, die Grosse eines kleinen 
Kindskopfes habende Rundstiick, das, wie Eingangs ausfiihrlich erbrtert 
wird, im Jahre 1861 von No egg erath zuerst besprochen wurde. Das 
mir giitigst von Herrn Professor v. Lasaulx eingesandte Stiick triigt 
folgende Bezeichnung: 

Hornsteingeschiebe als Einschluss in der Oberbank des Flbtzes 
der Steinkohlengrube Frischauf bei Witten an der Ruhr (517 a). 

Baron v. Fon 11 on hat einige Schlitfe, die ich von den Splittern, 
die sich von dem muschelig brechenden Gestein ganz leicht ablosen 
Hessen, anfertigte, untersucht und sagt: „Das Gestein besteht aus lauter 
kleinen Q u a r z i n d i v i d u e n, die sich direct beriihren und gegenseitig 
in der Ausbildung gehindert batten, demnach gehbrt eine Andeutung 
von Krystallgestalt schon zu den Seltenheiten. In kolossaler Menge er- 
scheinen Hohlraume und Fliissigkeits-Einschliisse, die gewohnlich in 
mehreren nebeneinander liegenden Quarzkornern angehauft sind, wabrend 
die benachbarten arm daran sind. Die sonst so haufige Erscheinung der 
perlenschnurartigen Aneinanderreihung beobachtet man hier fast gar 
nieht, hingegen ab und zu solche, die den Quarz streifig macht. 
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„ G1 i 111 ni e r s c h ii p p c li e n, G r a n a t k (i r ii c li c n iind T u r ni a 1 i n 
sind nur als grosse iSeltenlieiten vorliaiiden; liaufiger Zirkon, farblone, 
griinliche und braime Mikrolithe. Audi an Erzpartikelchen inangelt es 
nicht ganz.“ 

Mit freiem Auge beselien, erscheint das Gestein als ein liclitgrauer, 
selir homogener, aiisserst feinkorniger, miisclielig splitteriger Qua r z fe I s. 

Das Vorhandene lasst auf die Grosse der ganzen Rundmasse nicht 
scliliessen. 

Diese Rundmasse hat, nach dem, was vorliegt, dieglattesteOberflache 
unter alien den besprochenen Stiicken, ist aber nicht rund abgerollt, 
sondern eckig mit abgerundeten Kanten und ziemlich tiefen Eindriicken. 

Die schwarze kohlige Kruste ist bald dicker, bald aber so diinn, 
dass sie durchsichtig wird und den grauen Quarzfels durchschimmern 
lasst. Schwefelkiesiiberzug fehlt auch dieser Kruste nicht. 

AYenn man daher von der ganz eigenthilmlichen Gesteinsmasse 
absieht, ist die Gestalt der Rundmasse genau mit denselben Eigenthum- 
lichkeiten versehen, wie solche an den acht vorangehenden Stticken be- 
schrieben warden. 

Das Resultat der vorangehenden Untersuchung lasst sich iiber- 
sichtlich folgend darstellen. 

I. Funde im Gebiete der Heinrichs-GlUcks-Zeche bei 
D 0 m b r a u. 

1. Flasriger Gneis, 2161-90 Gramm schwer (Taf. X, Fig. 1). 
2. Breccienartig-granitisches Gestein ohne Quarz, 3122*52 Gramm 

schwer (Taf. XI, Fig. 1). 
3. Feinkorniger Gneis, 1293*1 Gramm schwer (Taf. XI, Fig. 2). 
4. Mikro-Pegmatit, liegt nur ein kleiner Theil der Rundmasse vor 

(Taf. XI, Fig. 3). 

II. Funde im Josefi-Flotze bei Polnisch-Ostrau (Exc. Graf 
AYi 1 c z e k’sch e r K o h 1 enbau). 

5. Grobes porphyrisches Gestein vom Aussehen eines Allihlsteins, 
836*5 Gramm schwer (Taf. XI, Fig. 4). 

6. Quarzporphyr, 413*8 Gramm schwer. (Taf. X, Fig. 2). 

III. Funde im Carolinen-Fldtze bei Kattowitz (Romer). 

7. Gneisgranulit, 1905*95 Gramm schwer. 
8. Typischer Granulit, kolossales Gewicht von 55 Kilogramm 

(Taf. X, Fig. 3). 

lY. Fund bei AYi11en an der Ruhr (Xoeggerath). 

9. Quarzfels, liegt nur ein Theil der Rundmasse vor. 

A^. Funde in England — Schottland (Philipps). 

10. NeW'Castle, Quarzfels. 
11. Norbury, barter Sandstein. 

9 Naumann, Lehrb. d. Geogn., 2. Aufl., II,^ pag. 474: ein Quarzgeschiebe aber 
hat sich einmal bei Newcastle, auf Backworth Colliery, gefimden. 
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VI. Fulide in Amerika. 

12. E. W. Andrew’s Fund, Xelsonville-Flotz, Ohio, Quarzit. 
13. F. H. Bradley’s Fund, Coal-Creek, Tennesee, Quarzit. 

Zur Zeit nun, als anfangs October 1883 in Witkowitz dureh 
Herrn Director Th. An dree meine Aufmerksamkeit auf diese in Kohle 
eingeschlossene Eundinassen geleitet worden war, faud icb Herrn Berg- 
director Y. Wurzian niclit zu Hause, konnte inicb jedocb trotz seiner 
Abwesenheit nicbt entbalten, einige von den in seiner Kanzlei Yorriithig 
gewesenen Rundmassen, die sainmtlicb unaufgescblagen waren, nacb 
Wien mitzimebmen. 

Da icb dafiir bielt, class sie sainmtlicb von gleicber Bescbaffenbeit 
seien, wie die eben abgebandelten, so war icb nicbt wenig iiberrascbt, 
als icb beiin Scbneiden derselben ersab, class diese sainmtlicb aus einer 
weicberen Gesteinsart, namlicb aus Spatbeisenstein, besteben. Nocb 
grosser war aber die Ueberrascbiing, resp. Freucle tiber eine bocbst 
wicbtige Entdeckung, class diese Spatbeisenstein-Rimdinassen ganz von 
cler gleichen Bescbatfenbeit und clem gleicben wisseuscbaftlicben Wertbe 
seien, wie jenes Material, aus welcbem W. C. Williamson, Professor 
in Owens College in Manchester, die Daten fiir seine beriibmten Ar- 
beiten: E^eber die Organisation cler fossilenPflanzen cler 
Steinkoblenformation^) gesammelt bat. 

Alle die mitgenommenen Rundmassen waren Spbarosiderite von 
mebr minder clunkler, weissgelber, gelblicber oder gelblicb - brainier 
mikrokrystalliniscber Grundmasse, in welcber grossere und kleinere 
Trlimmer von Ptlanzen entbalten sind, die ibre anatomiscbe Striictiir 
genau so vollkommen erbalten zeigten, wie die von Williamson 
bescbriebenen. Aus diesen Rundmassen erzeugte DlinnscblifPe waren 
Yon den aus England stammenclen Originalscbliffen nicbt zu iinterscbeiden. 

Diese Rundmassen von P f 1 a n z e n - S p b a r o s i d e r i t sind ausser- 
licb Yon den oben abgebandelten Rundmassen, gneis-, granit- oder 
porphyrartiger krystalliniscber Gesteine, in keiner Weise verscbieden. 
8ie baben namlicb circa eine Faustgrosse, sind kugelig, ellipsoidiscb, 
birnformig, baben eine unebene, mit verscbiedenartigen kleinen und 
grossen Vertiefungen und unregelmassigen Erbabenbeiten bedeckte Ober- 
flacbe und besitzen clieselbe koblscbwarze koblige Kruste, die bald 

On tlie Organization of the Fossil Plants of the Coal-meas- 
snres. Philosoph. Transact, of the Eoyal Society of London: 

I. C ala mites. Vol. 161, 1872, pag. 477. 
II. Lycopodiaceae, Lepidodendr on Sigillaria. Vol. 162, 1873, pag. 197. 

III. Lycopodiaceae (continued). Vol. 162, 1873, pag. 283. 
IV. Dictyoxylon, Lyginodendr on and H et er ang ium. Vol. 163, 1874, 

pag. 377. 
V. Ast er oph y Hites, pag. 41. — VI. Ferns, pag. 675, Vol. 164, 1874. 

yW. Myelopteris, Psaroniiis, Kaloxylon. Vol. 166, 1877, pag. 1. 
VIII. Ferns (continued) and Gymnospermous Stems and Seeds. Vol. 167, 1878, pag. 213. 

IX. Catamites, Ast er ophy Hites, Lepidodendron and Sig ill aria, 
Ferus, Cor daites. Vol. 169, 1879, pag. 319. 

X. Including an Examination of the supposed Radiolarians, Vol. 171, 1881, pag. 493. 
XI. Vol, 172. 1881, pag. 28 b — XII, Vol. 174, 1883, pag. 459. 

/ 
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diimier, bald dicker die Riindmassen mehr oder minder vollkommen 
iimschliesst. 

Kurz, die Riindmassen des Rflanzen-Spbarosiderits sind aiisserlicli 
diircli keiii Merkmal von den Riindmassen krystalliniscber Gesteine, zii 
imterscheiden. 

Diese grosse Aeli n 1 icli k eit in der Aeiisser 1 iclikeit 
iind die totale Versclii edenlieit des In bait es der Riind¬ 
massen , wovon die einen anorganisclieu Ursprimgs zii sein sclieinen, 
wiilirend die anderen offenbar organisclien Urspriings sind, forderten die 
mbglichste Aiifklariing. 

Icli babe micb daher brieflich an Herrn v. Wiirzian mit der 
Nacbriclit gewendet, dass die aiis seiner Kanzlei mitgenommenen Riind¬ 
massen keine Granit- oder Porphyr-Gesteine entbalten, sondern Pflanzen- 
Spbarosiderite seien iind lial)e ilin inn genaiie Aiifklariing des Vor- 
kommens iind inn massenliafte Aiifsammliing dieser Dinge gebeten. 

Am 23. October 1883 erbielt icb folgende Antwort von Herrn 
V. W ii r z i a n: Betreffend die drei Stiicke von Ptlanzen - Spbarosiderit, 
die Sie aiis meiner Kanzlei mitgeiiommen baben, babe icb zii bericbten, 
dass dieselben nicbt aiis dem Eiigen-Flotze stammen, sondern warden 
dieselben in der Oberbank iinseres nacbstliegenderen Flbtzes, des so- 
genannten Coaks- oder Kiinigiinden-Flotzes, bei Aiiffahrung des bstlicben 
Feldes am V. Horizont massenbaft vorgefiinden. 

Hiermit war also die merkwlirdige Tbatsacbe festgestellt, dass die 
Pflanzen-Spbarosiderite im liegenderen Coaks-Flbtze 
massenbaft aiiftreten, wabrend die Riindmassen krystallini- 
scbeu Gesteins in dem liber dem Coaks - Flbtze lagernden, also 
b a n g e n d e r e m F ii g e n - F1 b t z e vereinzelt gefnnden warden. 

Um mil* das Vorkommen der Pflanzen-Spbarosiderite im Coaks- 
Flbtze recht klar za inacben, bat Herr v. Warzian die grbssten An- 
strengangen nicbt gescbeat. Derselbe bat vorerst in einer kolossalen 
Kiste, die 11 Centner scbwer wog, eine Reibe von Blbcken des Hangen- 
den and einen Kolossal-Block der Koble mit den Pflanzen-Spbarosideriten 
aas der Oberbank des Coaks-Flbtzes tiberdies seeks grosse Kisten mit 
den Pflanzen-Spbarosiderit-Riindmassen eingesendet nnd icb will mir 
Millie geben, die in dieser Sendang constatirten Tbatsacben mbgliclist 
karz zii scbildern. 

Herr v. W a r z i a n bat mir eingesendet: 
I. Hangendsebiefer des Heinricbs-Flbtzes (westlicbe 

Aasricbtang), 196*50 Meter anter demTagkranze des Heinriebs-Sebaebtes. 
Dieser Hangensebiefer ist dankelgraa, sebr zart and fein, mascblig- 

sebieferig and entbalt zablreicbe zerdriickte marine Tbierreste, nament- 
licb einen Ortlioceras and ein Bracbstiick eines G oniatit e s and 
Antbracomyen, deren Bestimmang nicbt mbglicb ist. Fiir den vorliegen- 
den Zweek wichtig ist dessen Inbalt an zablreicben Spbiirosideriten, die 
icb im Gegensatze za den Pflanzen-Spbarosideriten, Tbon- 
S p b ii r 0 s i d e r i t e nennen will. Diese Tbon-Spbarosiderite sind selten 
kaglig, meist langlicb and ellipsoidiscb, wie die im Josefi-Flbtze bei 
Polniscb-Ostraa vorkommenden (siebe Textfig. 2, pag. 622 [10]), oft an- 
deatlicb verzweigt, and flacb gedriickt, Der Ortboceratit stellt fiir sicli 
einen tingerlangen Tbon-Spbarosiderit dar. In den iibrigen Tbon- 

Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (D. Stur.) 30 
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Spharosideriten finde icli weder eine sicliere Spur von Petrefacten, noch 
ihren Kern septarienartig zerkluftet. 

IL Hangendschiefer des Coaks-Flotzes aus dem ost- 
liclien Liegend-Querschlage, 203*45 Meter imter dem Tagkranze des 
Eugenscliachtes. 

Diesel* Hangendschiefer ist etwas lichtergrau, musclilig Lrechend, 
zart und fein, mit nicht seltenen Resten mariner Muscheltliiere, die aber 
vorherrscliend klein sind. Derselbe entbalt ebenfalls zahlreiclie, aber 
durcbwegs nur kleindimensionirte Thon-Spharosiderite. Diese sind 
sehr liaufig vollkommen kugelig liaselnnss- bis nussgross, ebenso haufig 
tingerfbrmig, verscliiedenartig gekriimmt oder aucli astig, dabei aber 
immer die Dicke eines Fingers bebaltend. 

Ein solcher gekriimmter fingerdicker Tbon-Spharosiderit zeigt an 
zwei Stellen zerbrochen, im Inneren eine continuirliche Hbhlimg, die 
mit Kalkspatb erfllllt ist, wie bei den Septarien. 

An einem werthvollen Handstltcke ist eine krumme Reihe von 
vier kugeligen Spbarosideriten zu bemerken, welcbe so nahe aneinander 
getreten sind, dass drei davon zu einem fingerfbrmigen gekriimmten 
Thon-Spliarosiderit zusammgewacbsen erscbeinen, wabrend der vierte 
vollkommen isolirt blieb. Rund um diese Spharosiderite bemerkt man 

b Nach eiuer von Herrn Vorstand C. v. John durchgefiilii’ten Analyse ergab 
eine Kugel dieses Spliarosiderit das folgende Resultat: 

9‘35 Procent Kieselsanre 
In Sauren nnloslicher Tlieil . . . 13’03 Procent 

Kohlensanrer Kalk.61*43 Procent | 

Kolilensanre Magnesia.2*86 Procent 

Kohlensaures Eisenoxydnl .... 16*13 Procent |^9.9q P^^cent Eisenox^dnl 
i 0 12 „ Kolilensanre 

Kohlensanres Manganoxydiil . . 

2*97 „ Tlionerde 
Spur von Eisen und Kalk 
34*40 Procent Kalk 
27*03 „ Kohlensanre 

1*36 Procent Magnesia 
1*50 „ Kohlensanre 

. . 1*73 Procent 

Thonerde.2*49 Procent 
Wasser, organische Suhstanz nnd 

1'07 Procent Manganoxydiil 
0*66 Kohlensanre 

Verlnst bei der Analyse 2*33 

100*00 Procent 

Eine zweite Kiigel, die ini Innern eingespreugten derben Schwefelkies euthalt, 
ergab nach der Analyse des Herrn C. v. John folgendes Resultat: 

■38*81 Procent Kieselsanre 

In Sauren nnloslicher Riickstand . 30*20 Procent ^ ” Piseuox^ d 

Doppelt-Schwefeleisen (Schwefelkies) 6*45 Procent 

Kohlensanrer Kalk.29*01 Procent 

Kohlensanre Magnesia ..4*33 Procent 

Kohlensanres Eisenoxydnl .... 25*09 Procent 

Thonerde .2*22 Procent 
Organische Substauz, Wasser etc. . 2*70 „ 

0*70 „ Thonerde 
0*33 „ Kalk 
3*44 Procent Schwefel 
3-01 „ Eisen 

116*25 Procent Kalk 
\12*76 „ Kohlensanre 
f 2*06 Procent Magnesia 
\ 2*27 „ Kohlensanre 
15*57 Procent Eisenoxydnl 
9 52 „ Kohlensanre 

100*00 Procent 
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eine weiche pnlverige Zone^) von etwa 1—-2 Millimeter Starke, die sich 
beim Wascben der StUcke selir leiclit entfernen liisst. l^ei langerern 
Wasclien des Stiickes gelang es, den isolirten Thon-Spharosiderit aiis 
seiner Hbhlung- frei zn maclien. Naclidem icli den so freigewordenen 
Spliarosiderit langer gewascben babe, um die pnlverige Masse ganz 
wegzubringen, scblottert derselbe niin in seiner Hbble, die er ehedem 
ganz erfiillte, iind zeigt liberdies eine ranlie Oberflacbe aiis zarten em])or- 
ragenden Erbabenlieiten von imverandertem Spliarosiderit, die ziemlicb 
liart und fest sind. An demselben bemerkt man endlich, mit einem 
A equator vergleiclibar, eine vertiefte Rhine, die die Kugel in zwei 
Halften abtbeilt. Diese Rinne reprasentirt gewiss eine Schichtungsflaclie 
des Hangendscbiefers selbst. 

Der die Tlion-Spbarosiderite iimblillenden pulverigen Zone bat 
man es ofifenbar zn verdanken, dass sie beim Zerschlagen des Hangend¬ 
scbiefers, aucli in Folge der Verwitterung am Tage, aus ihrer Matrize 
leicbt lierausfallen. 

An den, den Atmospliarilien langer ausgesetzten Thon-Spharoside- 
riten dieses Fnndortes bemerkt man, dass an ihrer Oberflacbe zablreiche 
Mnschelclien liaften. Aucli im Inneren der Masse der Thon-Spbarosiderite 
steckend, sind sie oft durcb die Entfernung der pulverigen Masse halb 
Oder ganz sicbtbar geworden und sind es ganz dieselben Arten wie in 
dem tibrigen Scbiefer. Hier wird es offenbar, dass die Tbon- 
Sp ha reside rite im Hangendschiefer selbst als wabre 
Concretionen entstanden sind, nacbdem der Scbiefer 
bereits abgelagert war. 

III. Eine ganz besondere Beschaffenheit zeigt der Hangendschiefer 
des Coaks-Flotzes in der w e s 11 i c b e n G r u n d s t r e c k e i m V. Hori¬ 
zonte, dort, wo unmittelbar darunter die m a s s e n h a f t e A n h a u fu n g 
der Pflanzen-Sp bar osiderite beiiii Abbau des Coaks-Flotzes 
beobacbtet wurde. (Taf. XI, Fig, 5.) 

In einer Hbhe von 10—12 Centimeter liber der Hangendscbicbt- 
flacbe des Coaks-Flotzes, die ich in der Fig. 5 auf Taf. XI mit 
X—X bezeicbnet babe, ist der Hangendschiefer genau von der Be- 
schaffenbeit, wie unter I und II erbrtert wurde. Derselbe ist dunkel- 
grau, zart und fein, muschlig brecbend und enthalt da nebst kleinen 
zablreichen Muschelschalchen aucli ziemlicb grosse flacbellip- 

0 Nach eiaer von Herrn Vorstand C. v. John dnrchgefiihrten Analyse ergab 
die pnlverige Zone der Spharosiderite das folgende Resultat; 

In Sauren iinldsliclier Theil 

Kolilensaiirer Kalk . . . 

Kolilensaure Magnesia . . 

29’47 Procent ■ 

30’26 Procent | 

8'65 Procent I 

'17‘23 Procent Kieselsanre 
11*62 „ Thonerde 
Spur von Eisen und Kalk 
16*95 Procent Kalk 
13*31 n Kohlensaure 
4*12 Procent Magnesia 
4*53 „ Kohlensaure 

Der Rest ist ein Gemenge von viel kohlensaurem Eisenoxydul mit etwas Eisen- 
oxyd, welches 20*90 Procent Eisenoxyd = 18*81 Procent Eisenoxydul enthalt. Berechnet 
man das ganze Eisen als kohlensaures Eisenoxydul, so erhalt man 30*30 Procent kohlen- 
saures Eisenoxydul. 

Es hat also wahrscheinlich durch Eiuwirkung kohlensaurehaltiger Wasser eine 
Wegfiihrung von Kalk und demeutsprechend eine Vermehrung des unldslicheu Riick- 
standes, der kohlensauren Magnesia und des kohlensauren Eisenoxyduls stattgefunden. 

80* 
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soidischeTlion-Spliaro>siclerite, wovon einer rechts unterbalb 5 
zu selien ist. 

Tiefer imten bei 6—8 Centimeter liber der Kohle stellen sich von 
^^ flacblinsenfbrmige Einscbaltnngen von inolmgTOSsen Scbwefelkies- 
kbrnchen, die, dicbt nebeneinander liegend, den Scbiefer erfllllen. Der 
tiefste Tbeil des Hangendscliiefers, von etwa 5 Centimeter Macbtigkeit. 
ist ganz imd gar voll von diesen Scliwefelkieskiigelchen, so dass bier 
ein formlicbes Lager von kbrnigem Scbwefelkies entwickelt erscbeint. 
in welcbem grosse concretionirte Massen von reinem Scbwefelkies auf- 
treten, die in ibrem ganz bomogenen Innern dentlicbe Scbwefelkies- 
kiigelcben entbalten. 

Innerbalb der Anbanfimg von Scbwefelkies sind grosse und kleine 
Miiscbelreste sebr zablreicb und es ist dabei die Erscbeinung sebr merk- 
wtirdig, dass einzelne von diesen Mnscbelresten ganz in Scbwefelkies 
nmgewandelt, dabei zerdrlickt erscbeinen, wabrend andere, an zwei init 
k bezeicbneten Stellen nnverandert blieben. So sind an einein bisber 
einzigen kleinen Stiicke des scbwefelkiesreicben Gtesteins, das icb ab- 
gescbliffen babe, mebrere Encriniten-Stiickcben, ferner ein kleines 
Petrefact, das eine Biloculina sein dtlrfte mit nrsprilnglicber Kalk- 
scbale erbalten, wabrend an mebreren Dnrcbscbnitten von Ortboceras 
mid von Zweiscbalern, die Umwandlimg der Scbale in Scbwefelkies 
vollendet ist und icb babe bervorzubeben, dass die meisten mobn- 
grossen Scbwefelkieskltgelcben des Lagers Foraminiferen gewesen sein 
dllrften, deren Scbalen ebenfalls in Scbwefelkies verwandelt wiirden. 
wobei aucb die Strnctur dieser Scbalen bis zur Unkenntlicbkeit zerstdrt 
wurde. 

Es liegt bier offenbar eine nacbtraglicb, vielleicbt erst in der 
jltngsten Zeit, erfolgte Verandernng des Hangendscliiefers, respective der 
in ibni entbaltenen Tbierscbalen Keste in ScliAvefelkies vor. Derselbe 
war, wie in I und II, mit Muscbelscbalen und Tbonspbarosideriten 
erfiillt und batte an dieser Stelle speciell filr sicb den Vorzug, dass er 
in der tiefsten Lage reicber an Muscbelscbalen und ganz besonders an 
Foraminiferen geivesen, als mir dies von irgend einer ziveiten Stelle 
des Ostrauer Reviers bekannt ist. Leider sind diese Dinge durcb die 
erfolgte Verandernng in Scbivefelkies filr den Palaontologen verloren 
gegangen, die einfacb durcb eine, die Ablagerung diircbziebeiide. 
neben viel Koblensaure nur sebr geringe Meiigen von scbwefelsauren 
Alkalien fiibrende Bergfeucbtigkeit, veranlasst sein kann, iiidein miter 
Anderem schwefelsaures Eisenoxydul gebildet ivurde, das durcb die 
organische Substanz des Scbiefers oder des Flbtzes reducirt, Scbwefel¬ 
kies ergab. 

Ueberblickt man die unter I, II mid III mitgetbeilten Daten iiber 
den Hangendscbiefer des Coaksflotzes und des Heinricbsflbtzes, so siebt 
man, dass dieser, Muscbelreste fiibrende Scbiefer Tbonspbarosiderite 
entbalt, die als wabre Concretionen sicb erst nacb der Ablagerung des- 
selben gebildet und die Gestalt von Spbarosiderit-Septarien angenommen 
baben. 

Herr v. Wurzian bat mir ferner nocb eingesendet; 
IV, Ein kolossales Truni der Oberbank des Coaksflotzes, mit 

Hunderten von Pflanzenspbarosideritkugeln, von der westlicben Gruud- 
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strccke ini V. Horizont, 208*45 Meter iinter deni Tagkranze des Eiigen- 
scliaclites. (Sielie Taf. X, Fig. 4.) 

Alls dieseni Triim gelang es heraiisziischneiden: 
1. Einen Wii rf el, dessen Basis 82*5 Centimeter im Viereck inisst 

iind dessen Hiilie 27 Centimeter betriigt. An dieseni Wiirfel sind die 
vier senkrecliten Seiten gesclditfen iind polirt iind gestatten eine voile 
Einsiclit in die Art iind Weise der Einlageriing der Ptlanzen-Spbaro- 
siderit-Riindmassen in der reinen Kolile des Coakstlotzes. An der einen 
Fliiclie, die ieli die bin ter e bezeielmen will, zeigt sick die Kolde des 
Coakstlotzes in ilirer natiirlichen Besehaffenlieit iind bemerkt man in ihr 
uiir an der Oberkante des Wiirfels eine horizontal verlaiifende Reihe 
von kleineren, eirca niissgrossen Pflanzen-Spharosiderit-Riindmassen, die, 
fiinf an der Zalil, jede flir sieh isolirt in der Kohlenmasse eingelilillt 
liegen. Von da an bemerkt man gegen die Frontseite bin aiif den 
beiden Seitenflacben sicb die Rnndmassen mebren iind aiicb grosser 
werden; aiif der Frontseite sind scbon 16 Rnndmassen zii zablen, die 
die ganze Macbtigkeit der Sebliffflacbe fiir sicb in Anspriicb nebmen 
iind die die Koble ganz verdrangen, sicb vielfacb berlibren iind bis liber 
faiistgross werden. Die an dem Wiirfel vorliegenden Thatsacben sprecben 
dafiir, dass die Anbaiifiing der Ptlanzenspbarosiderite an einer Stelle 
des Fliitzes scbwacb beginnt iind sicb in entgegengesetzter Ricbtimg so 
sebr vermebrt, dass die Stelle des Flotzes, von weleher die Front des 
Wiirfels abgeschnitten wiirde, scbon 27 Centimeter Macbtigkeit be- 
messen lasst. 

2. Gelang es aiis diesem Triim 5 circa 5—9 Centimeter dicke imd 
20 gegen 30 Centimeter grosse Flatten zii scbneiden, wovon jede 
aiif zwei poMrten Scbliffflacben die Einsicht in die Anbaiifimg der 
Pflanzenspharosiderite gestattet. Die eine Scblitfflacbe einer dieser 
Flatten ist aiif Taf. X in Fig. 4 abgebildet. 

3. Gelang es noch zwei ebenso grosse Flatten zii gewinnen, 
wovon jede niir eine Scblitfflacbe polirt zeigt, respective iiber die Art 
imd Weise der Lagerimg der Pflanzenspharosiderite Aiifschliiss gibt. 
Eine von diesen Flatten babe ich Herrn Geb. Dr. Ferd. Rbmer fiir 
das inineralogische Museum der Universitat Breslau iibergeben. 

Es liegen mir somit 16 polirte Schlitfflacben von 20 gegen 80 Centi¬ 
meter Grosse ziir Disposition, aiif welchen ziisammen mindestens 140 
bis 160 Kiigeln von Pflanzenspbarosiderit qiiergeschnitten vorliegen, imd’ 
daber die eingehendste Untersiicbimg iiber die Bescbaffenbeit i) dieser 

0 Eine von Herrn v. John durchgefiilirte Analyse einer Torfspharosiderit- 
masse ergab folgendes Resnltat; 

In Sauren nnlosliclier unverbrenn- 
licher Riickstand.O'17 Procent 

Kohlensaurer Kalk ....... 56*52 Procent 

Kohlensanre Magnesia ...... 10‘02 Procent 

Kohlensaiires Eisenoxydul .... 15'60 Procent 

Thonerde.0*89 Procent 
Organische Substanz nnd Wasser . 16*80 « 

|3F65 Procent Kalk 
128*87 „ Kohlensanre 
f 4'79 'Procent Magnesia 
1 5‘23 „ Kohlensanre 
f 9'68 Procent Eisenoxydul 
I 5'92 „ Kohlensanre 

100*00 Procent 
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Kimdmassen und iiber die Art und Weise der Einlagerung in der Kohle 
des Coaksflotzes gestatten. 

Die Quersclinitte der eiiizelnen Kundmassen (sielie Taf. X, Fig. 4) 
sind im Allgemeiiien riind, von Erbsen-, Haselnuss- und Xiissgrcjsse bis 
zur Faustgrosse, je nachdem die Rundmassen in ihrem grossten Durch- 
messer quergeschnitten warden oder nur an iliren Endungen zufallig an- 
geschnitten, respective von der Schnittflache getrotfen worden sind. 8ie 
sind oft zirkelrund, eirund, ohne Einbucbtungen, oft zeigen sie aber 
aucli geringere oder tiefere Emporragungen und Ausschnkte. Sie sind 
in den meisten Fallen rundum von der zwisclienliegenden Kohle um- 
geben, doch ist die zwischengelegte Kohlenmasse je nach der Gruppirung 
der Rundmassen bald machtiger, bald nur 1—2 Millimeter machtig oder 
auch fast ganz verscliwindend, so dass sicli die Rundmassen, respective 
ihre Krusten, unmittelbar dicht aneinander liegend, berilhren. Es ist 
endlicli noch hervorzuheben, dass die Rundmassen horizontal nebenein- 
ander situirt, oft schon ursprunglich bei ihrer Bildung sich beruhrten, 
und sich so wie die Concretionen im Schiefer vereinigten, wodurch dann 
auf den Schnittflachen sie in Lange gezogen, fast schichtformige Massen 
bilden. Auf den Flachen der Wurfelwande (auch auf Taf. X, Fig. 4) 
sind solche schichtfonnige Pfianzen-Spharosiderite bis zur Lange von 
20 Centimeter zu bemerken. 

Sehr wichtig ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass an den 
Beruhrungsstellen die kugeligen Rundmassen des Pflanzenspharosiderits 
sich genau so verhalten, wie die Gerolle eines Conglomerates. Sie sind 
an den Beruhrungsstellen ganz unversehrt, wenn es auch oft den An- 
schein hat, als waren die Rundmassen, wie manche Gerolle in Schotter- 
massen, eines in das andere vertieft, eingediiickt. Trotzdem zeigen 
sie aber nie Andeutungen eines wirklichen Zerdriickens, einer durch 
gegenseitigen Druck erfolgten Zersplitterung oder Verzerrung ihrer 
Masse. 

Sehr bemerkenswerth ist das Verhalten der zwischen den Rund¬ 
massen vorhandenen Kohle. 

An jenen Schliffflachen, die nur wenige und in einer Reihe 
geordnete Rundmassen von Pflanzenspharosiderit enthalten, sieht man 
dariiber und darunter die Kohle sehr schon und diiniigeschichtet und 
verlaufen die Schichtungslinien ausserst regelmassig horizontal fort. Erst 
ganz in der Xahe der Rundmassen bemerkt man in der Schichtung der 
Kohle eine Stoning, respective wellige Biegungen der, vor dem horizontal 
verlaufenden Schichtungslinien und entsprechen die welligen Biegungen 
genau der Anzahl und respectiven Grosse der Rundmassen, oder sogar 
den einzelnen Ausbuchtungen einer und derselben Rundmasse. Die 
zwischen den benachbarten Rundmassen liegende Kohle hat jedoch 
immer die grosste Stoning erlitten; sie hat die Schichtung ganzlich ver- 
loren und sind die Schichtlinien in ein unregelmassiges Netz von sich 
imter senkrechten und spitzen AVinkeln kreuzenden Linien aufgelost. 
(Siehe Taf. X, Fig. 4.) 

An Stellen, wo zwei Reihen von Rundmassen, horizontal vertheilt 
libereinander liegend, durch eine d i c k e r e Zwischenschichte von Kohle 
getrennt erscheinen, da bemerkt man in der Mitte sehr oft die Schichtung 
der Kohle ganz horizontal und ungestort fortlaufend, wahrend sich 
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sowohl im haiig'eiideren als iin liegeiidcren Tlieile davon, die, deii 
einzelnen Rimdmassen entspreclienden wclligeii Biegungen der Scliichtung 
einstellen. 

Wenii aber die zwischeu zwei Rnndmassenreiben eingescldosseiie 
Scliicbte der Kolde wenig maclitigist, so beiiierkt man die welligen 
Scbichtenbiegungen der Kolde niir iimnittelbar an den Rnndmassen 
dentlich verlanfend iind ist der centrale Tlieil der Koldeuscldclite 
gauz zerdrlickt nnd zersplittert, oline eine Spur von Scbiclitung zu 
zeigen. 

Alls dieseii wenigen speciellen Andeutnngen ersieht man schon, 
dass auf den geschliffenen Flaclien der Flatten aus dem Coaks-Fldtze 
die Pflanzen-Spbarosideritmassen den ii n v e r a n d e r 1 i c h e n , die Kolde 
den passiv und veranderlich sich verhaltenden Tlieil bei der 
im Verlaiife der Zeiten auf das Koldenfldtz ausgeubten Action des Druckes 
und cbemiscber Zersetzung darstellen. Die Rimdmassen des Pflanzen- 
Spbarosiderits prasentiren sich als ein in die nocli weicbe torfartige 
Koldenmasse hereingefiilirter hart gewordener Gegenstand, der dem 
Drucke und cbemiscber Zersetzung, welclie, aus der ursprunglich torf- 
artigen Masse von Pflanzenresten, die Steinkolile des Coaksfldtzes werden 
Hessen, vollkommen geeignet war, dauernden Widerstand zu leisten, 
wabrend die torfartige weicbe Koblenmasse im Stande war, nacbzugeben, 
sich dem allgemein wirksamen Drucke und dem starren Widerstande 
der Rnndmassen zu ftigen und die gegebenen Raume zwischen die 
barten Rimdmassen, sie mdgen nocb so eckig verzweigt sein, con- 
tinuirlicb auszufiillen, so dass jede nocb so kleine Vertiefimg der Riind- 
massen mit Koble vollkommen ausgefiillt erscbeint. Dabei ist der 
Umstand lioebwiclitig, dass die ursprunglich torfartige Masse des 
Fldtzes genau dieselben Verandernngen durcbgemacht babe, respective 
im Yerlaufe der Zeiten zur Steinkoble geworden ist, ob sie weit von 
den Pflanzen-Spbarosideriten oder zwischen diesen situirt, respective 
eingescblossen war. 

Ein Rlickblick auf die Erorterung iiber die T h o n - S p b a r o s i- 
derite einerseits und die Pflanzen-Spbarosiderite anderer- 
seits lebrt, dass sie beide eine Eigentbumlichkeit gemeinsam baben, 
und zwar die, dass die ersteren nacb der Ablatgerung der Scbiefer, 
die letzteren nacb der Ablagerung der ursprlinglicb torfartigenMasse 
des Coaksfldtzes in den betreffenden Scbicbten entstanden sind. Es ist 
sicber, dass die Concretionirung der beiderlei Rimdmassen erst nacb 
der Ablagerung der sie umschliessenden Scbicbtmassen stattfand. Es 
ist von grosser Wicbtigkeit, festzustellen, dass die Concretionirung der 
Rimdmassen fast immittelbar nacb der Fertigstellung der Ablagerung der 
Scbicbtmassen stattfand. 

Diese Zeitbestimmimg lasst sich im vorliegenden Falle mit ab¬ 
solute!’ Sicherbeit aus der Bescbaffenbeit der Pflanzen-Spharosiderite 
folgern. 

An einem jeden aus den Pflanzen-Spbarosideriten der Heinricbs- 
gluckzecbe bereiteten Dlinnscbliffe ersieht man die Tbatsacbe, dass 
die anatomiscbe Structur zur Zeit, als die Pflanzenreste in die Concre- 
tionen einbezogen wurden, nocb vollig imzerdriickt war. Die Symmetrie 
im Bane der eingescblossenen Stammcben der Pflanzen, die in den 
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Concretionen versteint ersclieinen, spricbt iinleugbar aus , class cliese 
Stammcben, wenn sie aucb oft eine aiigegritfene Zellsubstanz zeigeu, 
iiocb so gut wie gar keinem Dnicke ausgesetzt waren. Die vollkommeu 
regelrecbte Gestalt der einzelnen Zellen imd deren Gruppiruug zu Mark-, 
Holz- und Eindeiikorpern zeigt genau dieselbe Uugestortbeit, wie wir 
solcbe an beiite lebendem Holze wabrnebmen. 

Allerdings sind die in den Rimdmassen entbaltenen Pflanzenreste 
inebr minder kleine Brucbstlicke der einst eine ge^Yisse Lange und Dicke 
besessenen Stamme, etwa inorscbe Stiicke, wie sie im feuebten Walde 
liegende, in Folge von Altersscbwacbe zusammenbrecbende Baume zeigen; 
aber die so zur Culmzeit vermoderten, in die torfartige Masse des Coaks- 
llbtzes gelangenden Holztriiminer waren zur Zeit ihres Einscblusses in 
die sicb bildenden Concretionen' des Spbarosiderits nocli vbllig unzer- 
driickt, die Zellen in ihrer ursprunglicben Gestalt und Gruppiruug, wie 
beute im morscben Holze erbalten. 

Hieraus muss icb den Scbluss folgern, class die Concretionirung, 
respective der Einscbluss der Pflanzentrummer der torfartigen Masse 
des Coaksflotzes in die Pflauzen-Spbarosiderit-Rundmassen allsogleicb 
nacb der ersten Ablagerungszeit der Coaksflbtzmasse stattbaben musste, 
als cliese Torfmasse clem Drucke, also aucb der cbemiscben Zersetzuug 
nocb nicbt ausgesetzt worclen war. 

Dann aber baben uns cliese Concretionen die Bescbaffenbeit jeuer 
Torfmasse, aus welcber das Coaksflbtz im Verlaufe der Zeit entstand, 
in ibrem clamaligen ursprunglicben Zustande erbalten. Die Pflanzen- 
Spbarosiclerite bringen uns claber klar und cleutlicb die einstige Be¬ 
scbaffenbeit der Torfmasse der Culmzeit zur Ansicbt und an der Hand 
clieser Concretionen allein sind wir in der Lage, die Natur jener ur¬ 
sprunglicben Ablagerung von Pflanzensubstanz genau zu stucliren, aus 
welcber nicbt nur das Coaksflotz, sonclern alle Steinkoblenflotze ent- 
stanclen sind. Diese Masse wurcle erst, nacbdem die Concretionen 
des Pflanzen-Spbarosiclerits bereits erbartet und fertiggestellt waren, 
clem Drucke und der cbemiscben Action liberantwortet und cliese 
beiclen Agentien konnten allerdings aus der ebemaligen Torfmasse 
nacb und nacb im Verlaufe der Zeiten die Steinkoble erzeugen; die 
Concretionen blieben unverandert in der organiscben Masse stecken 
und dritckten cliese nacb alien Seiten derart, class sie in ibrem 
nocb weicben Zustande sicb an ibre ursprlinglicbe Gestalt anpassen 
und anscbmiegen musste, wie dies der Wiirfel und die Platten aus 
clem Coaksflbtze ganz eingebend zu verfolgen gestatten. (Siebe Taf. X, 
Fig. 4.) 

Auf die eigentblimlicbe Bescbaffenbeit der Torfmasse der Culm¬ 
zeit einzugeben, muss icb auf eine zweite Gelegenbeit verscbieben. 
Hier mag es geniigen, das Resultat des ersten Versucbes einer clurcb 
pbotograpbiscbe Vergrosserung der Dunnscbliffbilder erzielten zinko- 
typiscben Darstellung der anatomischen Structur eines Stammquer- 
scbnittes in Textfig. 3 zum Abdrucke zu bringen. Ein Blick auf 
dieses Bilcl geniigt, einzuseben, class an diesem Stamme der Mark- 
korper, der Holzkdrper und die Rincle in ganzlicb ungestbrter Lage, 
insbesonclere die Zellenreiben des Holzes vbllig unzerdrtickt und in 
naturlicber Ordnung vorliegen, was unmbglicb stattbaben kbnnte, 
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wenn das Stammbrnchstiick einem holien Drucke vor seiner Ver- 
steinerung aiisgesetzt gewesen wiire. Es liegeu mir heute sclion 

Fig. 3. 

Querschnitt einer Torfrundniasse mit einem Stamme von Lyginodendron sp. {Lyginodendron 
W. C. 'Williamson: on the Organization of the Fossil Plants of the Coalmeasures. Part. IV. 
Phil. Trans, of the royal soc. of London Vol. 163, 1874, p. 377) aus dem Coaksflotze der 

Heinrichgliick-Zeche hei Orlan. 

Hiiuderte von solclien Diinnschliffen vor, die ganz dieselben Tbatsacben 
erharten. 

Die Fimde der Herren v. W u r z i a n imd S t i e b e r imd die An- 
regnng, die Dir. Th. An dree hervorgerufen hat, flihrten zur Erkennt- 
niss von dreierlei in dem Steinkohlengebirge anftretenden Riindinassen 
krvstallinisclier Gesteine: 

V 

1. Rimdmassen von Tlion-Spharosiderit. 
2. Rundmassen von Pflanzen-Spharosiderit, besser gesagt Torf- 

Sph arosiderit. 
3. Rimdmassen granit-, gneis- imd porphyrartiger Gesteine, die man 

vielleicht am zweckmassigsten imd kiirzesten Stein-Rundmassen 
nennen konnte. 

Jahrbneh der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (D. Stnr.) 81 
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Ich nebme vorerst die zwei erstgenannten in einen gegenseitigen 
Vergleich. Beide sind Concretionen von Spliarosiderit; beide sind nn- 
mittelbar nacb der Ablagerung des sie entbaltenen Scbicbtgesteins ge- 
bildet worden. 

Sie unterscbeiden sicb wesentlicb nur darin, dass der Tbon-Spbarosi- 
derit im Hangendscbiefer gebildet wnrde, wabrend der Tort- 
Spbarosiderit im Culin-Torfe entstand. Nacb ibrer verscbiedenen 
Entstebung seben sie ancb verscbieden aus. 

Der T b 0 n - 8 p b a r 0 s i d e r i t ist opak^ wie der ilm entbaltende 
Scbiefer; es ist ja in diesem Falle der Scbiefer nur in Folge einer 
Impragnation an koblensaurem Eisenoxydul mid koblensaurem Kalk 
reicber und in Folge davon aiicb etwas voluminoser geworden, als er 
frtiber war. Gewiss bangt mit der Zimabme an Volum die Sonderung 
der Tbon-Spbarosideritmasse vom Scbiefer durcb geglattete imd glan- 
zende Flacben zusammen. Der Tbon-Spbarosiderit entbalt genau die- 
selben Petrefacte, die im Scbiefer entbalten waren. In den vorgeftibrten 
Beispielen wurden nur marine Muscbeltbierscbalcben erwabnt, da der 
Scbiefer an betreffender Stelle nur diese entbielt. 

Es liegt aber ein yon Herrn Sti eb er eingesendeter Tbon-Spbarosi¬ 
derit aus dem Hangenden des Josefi-Flbtzes in Poln.-Ostrau (siebe 
Textfig. 2) vor, in welcbem Aestcben von 8ph enopTiyllum 
t enerrimum liegen. Aus alien Revieren der Steinkoblenformation 
sind ferner genugsam Spbarosiderite bekannt, die voll von Pflanzen- 
resten, namentlicb von Farnblattresten, zu sein pflegen. Diese Stiicke 
zeigen durchwegs die Pflanzenreste in gepresstem Zustande. An Stengeln 
Oder dickeren Pflanzentbeilen, die fast stets in Koble verwandelt sind, 
ist ibre Zerdriickung offenbar und nie hat man deren anatomiscbe 
Structur als/ woblerhalten hervorgehoben. 

Bei der Bildung des Scbiefers und der Einlagerung von Pflanzen- 
resten in diesem muss stets die Mitwirkung von Wasser, Sllsswasser 
Oder Salzwasser, nicbt nur als Transportmittel, sondern aucb als Druck 
erzeugendes Mittel in Betracbt gezogen werden. Die im Wasser berge- 
scbwemmten Pflanzenreste kamen daber nicbt nur in vollig zerweicbtem 
Zustande an den Ablagerungsort an, sie wurden aucb alsogleicb, nacb- 
dem sie von dem darilber sicb ablagernden Scblamm bedeckt waren, 
einem sicb stets steigernden Drucke ausgesetzt. Die Pflanzen im Tbon- 
Spbarosiderit wurden dem zufolge in kurzer Zeit nacb ibrer Ablage¬ 
rung plattgedriickt und finden sicb daber aucb in dem sie kurz darauf 
umscbliessenden Spharosiderit platt liegend, ibre Stengeltbeile zerdriickt. 

Fur die Torf-Spbarosiderite muss man notbwendig andere 
Oder anders wirkende Agentien voraussetzen. 

Audi bier bat das Wasser gewiss mitgewirkt, aber nicbt als 
Transportmittel, aucb nicbt als Druckmittel. Die Torfmasse war zur 
Culmzeit, wie heute, gewiss aucb von Wasser durcbgetrankt, aber nicbt 
das Wasser war es, das die Tbeile der Torfmasse zusanimenscbwemmte. 

b C. Grand’ Eury, Memoire sur la Formation de la Houille. Paris 1882. — 
-— Derselbe, Ueber die Entstelinng der Kolile. Auszngsweise a, d. Ann. des Mines, 
T. I, 1882, mitgetbeilt von B. Baffrey, Berg- und Hiittenm. Jabrbucli d. Bergakad. 
zu Leoben, Plibram und Scbemnitz, XXXI, 1883, pag. 341. 
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Die Torfmasse wiirde clnrcli die auf den Torfmooren lehende iippige 
Vegetation aufgelianft. Das die Torfmasse durclidringende Wasser hob 
die Theile und schwellte die modernde Pflanzensiibstanz auf imd wirkte 
daber gerade entgegengesetzt, den Druck aufbebend, paralysirend. Audi 
bracbte das Wasser der Torfmasse unter normalen Verbaltnissen keinen 
Schlamm, der dieselbe batte verimreinigen kbnnen. Daber batte aucb 
bei der Bildung der Spbarosiderit-Concretionen innerbalb der Torfmasse 
die Rundmasse keinen Scblamm, sondern nur die vom Wasser durcb- 
trankten unzerdriickten Pflanzentbeile einzuscbliessen. 

Nimmt man die zwei unter 2 und 3 genannten Rundmassen in 
gegenseitigen Vergleicb, so stellt es sicli beraus, dass aucb zwiscben 
diesen beiden eine Menge von Bezieliungen existiren. 

Der T 0 r f- S p b a f 0 s i d e r i t bat dieselbe Art des Vorkommens 
mit den Stei'nrundmassen. Beide sind im Flbtze reiner Koble 
eingescblossen vorgefunden und zeigen vbllig idente Gestaltung ibrer 
Aeusserlicbkeit und baben beide sogar eine idente sie umbtillende 
Kruste. 

Sebr wesentlicb verscbieden ist ibr innerer Inhalt. 
Vom T 0 r f - S p b a r 0 s i d e r i t wissen wir es bestimmt, dass dessen 

Inbalt an Ort und Stelle, wo wir die Rundmasse liegend finden und 
kurz nach der Ablagerung der Torfmasse gebildet worden war und 
also seit der Culmzeit, als ein barter Gegenstand, in der sicb umbil- 
denden organiscben Masse, die beute als Steinkohle des Coaksflotzes 
abgebaut wird, stack, obne einer Veranderung unterworfen worden zu 
sein. Ware dem nicbt so, mlisste sonst die liberaus zarte organische 
Substanz der eingescblossenen Pflanzentbeile ihre anatomiscbe Structur 
ebenso ganzlicb eingebilsst baben, wie es mit der zu Koble umge- 
wandelten Torfmasse geschab, die von der Spbarosideritmasse uneinge- 
scblossen und ungeschittzt blieb. 

Wenn nun die Rundmassen des Torf-Spharosiderits, die in der 
Aeusserlicbkeit in Jeder Beziehung den Steinrundmassen gleichen, in 
der Koble sicb auf ibrer ersten Lagerstatte vorfinden, so mbcbte man 
das Gleiche aucb fiir die Steinrundmassen anzunebmen geneigt sein und 
ware bierzu dadurcb umsomehr berecbtigt, dass alle die angewandten 
Erklarungsarten, wie diese Rundmassen in die Koble gekommen sein 
konnten, eigentlicb an sicb unpassend sind. 

Gegen den Eistransport, der sicb vielleicbt dem gegebenen 
Verhaltniss am besten anpassen Hesse, spricht die tropische Vegetation, 
die zur Culmzeit geherrscbt hat. 

Gegen den Transport mittelst strbmenden Wassers 
sprechen fast alle Umstande: die Gestalt der Rundmassen; das oft ausser- 
ordentliche Gewicht derselben; die Rube, die zur Ablagerungszeit der 
Torfmasse geherrscbt baben muss; nicbt minder die leicbte Zerstbr- 
barkeit dieser an sicb leicbten und leicbt wegfitbrbaren feucbten 
Anbaufung organiscber Substanz. 

Gegen den Transport mittelst scbwimmender Ban me 
spricbt das ungebeure Gewicbt der Rundmassen, wobei es nocb zu 
erklaren gibt: wie die Baume in die Lage kamen, so merk- 
wiirdig gesta 11ete Steinmassen in ibre Wurze 1 n einzu¬ 
scbliessen. 

81* 
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Jedenfalls kann die Gestalt der Steinrundmassen allein nicht dazu 
berechtigen, sie als fremde , in der Kohle anf z w e i t e r Lager- 
statte sicb befindliche Kbrper zii erklaren, da die vbllig gieicb- 
gestaltigen Torf-Spharosiderite sicherlicb auf erster Lagerstatte sicb 
befinden, respective innerbalb des Koblenflotzes gebildet warden. 

Wollte man endlicb die Steinrnndmassen als ans dem Weltall auf 
die Culm-Torfmoore gefallene Meteorsteine betracbten, so leisten die 
Msserlicb vollig gleicbgestalteten in gleicber Weise der Koble ein- 
gelagerten Torfrundmassen, einen nicbt zu beseitigenden -Widersprucb. 

Bevor icb in dem Vergleicbe der in Rede stebenden Rimdmassen 
weiter scbreite, muss icb nocb einen Umstand besprecben, der, da er 
vorliegt, jedenfalls wicbtig genug ist, beacbtet zu werden. 

Nach bisber vorliegenden Funden warden Steinrundmassen nie 
neben Torf-Spbarosideriten gefnnden; sie kommen daber nicbt nur nicbt 
mit einander vor, sondern ibr Vorkommen ist getrennt, and zwar sind 
die Steinrundmassen bisber nur im Eugen-Flotze beobacbtet worden, 
wabrend die Pflanzen-Spbarosiderite nur in dem liegenderen Coaksflbtze 
bekannt sind. Im Joseti-Flotze in Poln.-Ostrau sind Steinrundmassen allein 
gefunden worden. Das Vorkommen beider ist daber in zwei iiberein- 
ander liegenden Flotzen vertbeilt, die durcb die zwiscbenliegende Ab- 
lagerung von Culmsandstein getrennt sind, and zwar liegen die Stein- 
rundmasen iiber die Torf-Spbarosiderite iinter dem sie trennenden 
Scbicbtencomplexe. 

Icb muss bier einscbalten, dass icb Anfangs micb der Hoffnung 
bingegeben batte, es werde gelingen, in dem grossen Train des Coaks- 
flotzes unter den Hunderten von Torf-Spbarosiderit-Rundmassen aucli 
Steinrundmassen zu linden. Nicbt nur in der Absicbt, das Vorkommen 
der Rimdmassen in dem Coaksfiotze genau kennen zu lernen, sondern 
ausdrltcklicb mit der Absicbt wurde das Trum in zablreicbe Platten 
zerscbnitten und die Menge der Flacben polirt, um etwaige mitvor- 
kommende Steinrundmassen zu entdecken. Dock war meine Aufmerk- 
samkeit vergeblicb dabin gericbtet. Sammtlicbe durcbsclmittene Rund- 
massen in dem Trum des Coaksflotzes sind Torf-Spbarosiderite. 

Die Verbaltnisse, denen die Rundmassen des Spbarosiderits im 
Coaksfiotze ausgesetzt waren, sind demnacb nicbt dieselben, denen die 
Steinrundmassen im Eugen-Flotze unterworfen waren. 

Die Bergfeucbtigkeit, die, als Regen in die Erde eindringend, die 
Culmgesteine diircbzog, batte durcbaus nicbt denselben gleicbartigen 
Weg durcbzuwandern, bis sie auf die in der Koble eingescblossenen 
Rundmassen stiess. Vorerst gelangte sie an das Eugen-Flotz und umfloss 
die dort vorbandenen Rundmassen; dann musste die Feucbtigkeit nocb 
einmal die zwiscbengelagerten Scbicbtgesteine durcbwandern, die 
Spbarosiderite des Hangendscbiefers des Coaksflotzes (siebe I und II, 
pag. 629 [17]) durcbdringen, die Bildung des Scbwefelkieslagers un- 
mittelbar uber dem Coaksflbtze, respective Umbildung der Tbierscbalen 
dortselbst in Scbwefelkies (siebe III, pag. 631 [19]) veranlassen, bis sie 
an die Ablagerung der Torf-Spbarosiderite anlangte. 

Man batte allerdings dann, wenn es gelungen ware, Steinrund¬ 
massen und Torf-Spbarosiderite mit einander gemiscbt zu linden, mit 
Recbt sagen kbnnen, dass man beide unter gleicben Verbaltnissen 
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gefunclen habe und dann liattc itian weiter scddiesscn konnen, dass die 
Steiiirimdmassen von ansscn Ijereing’ekoinmeii and keine kseiidoinor- 
phosen seien, denn unter gleiclieii Verlialtnissen liatten alle Torf- 
Spharosiderite fehlen milssen und niir Steinrundinassen beisannnen lieg’en 
konnen. 

Die Verbaltnisse, unter welchen die einen ini Engen-Flotze und die 
anderen Enndmassen im Coaksfldtze gefunden warden, sind aber tliat- 
sachlicb sebr verscbieden und daber aucli der Gedanke zulassig, dass 
im tiefer liegenden Coaksfldtze die Torf-Spliarosiderite nnverandert 
erbalten blieben, wabrend die Steinrundinassen im Eug-en-Fldtze, deren 
Auftreten in der einen Steinkoble dieses Fldtzes sicb durcb keine der 
verwendeten Erklarungsweisen plausibel macben lasst, vielleiebt als 
pseudomorpbe Bi 1 dung'en, nacb Torf- Sp harosideri tr u nd- 
m a s s e n aufzufassen seien. 

Mit vollem Ernste kann man beute allerdings diese Ansicbt nicbt 
verfecbten wollen, nachdem die bisber durcbgefLibrten mikroskopiscben 
Untersucbungeu der Stein-Eundmassen bei der Annabme steben blieben, 
diese Enndmassen seien, von praexistirenden, durcb Abrollung gerun- 
deten Gesteinen genommen und auf eine uuerklarte Weise als fertige 
Steine in die Koble gelangt, also auf zweiter Lagerstatte seiend — 
nacbdem eine anerkanute Autoritat, miser bocbverebrte Freund Herr 
Geheimrath Prof. Dr. Zirke 1, dem icb in Leipzig die von Baron 
V, F oullon untersucbten Dllnnscbliffe dieser Gesteine vorfiibren konnte, 
ebenfalls der Ansicbt ist, dass die Eundmassen Gebirgsgesteine 
seien, deren Standort uus allerdings beute unbekannt ist. 

Immerbin blieb mir, nacbdem icb alle mir bekannten Umstande. 
die auf diese Eundmassen irgend welcben Bezug baben, sorgfaltig er- 
drtert babe, aucli diese dem unbefangenen Beobacbter sicb aufdrangende 
Ansicbt in den Vordergrund zu stellen. 

Moge diese realistiscbe Zusammenstellung neuer, bisber wenig be- 
achteter, reicblicb vermebrter Tbatsacben anregeud wirken und eine 
unabsebbare. Eeibe neuer Beobacbtungen veranlassen, jedenfalls aber 
dazu beitrageli, diesen Vorkommnissen mebr Aufmerksamkeit als bisber 
zuzuwenden. 

Vor Allem bat man sicb mit dem Gedauken vertraut zu macben, 
dass, nachdem die vollig gleicbgestalteten Torf-Spbarosiderite gewiss 
nicbt von Aussen herein fertig in die Koble gelangt sind, sondern ur- 
spriinglicb im Culm-Torf gebildet, im Coaksfldtze auf erster Lager¬ 
statte gefunden werden, uns die Gestalt der Stein r u n d mass e, 
die man gerne als Gerdlle betrachten mdcbte, durcbaus nicbt dazu 
berecbtigt, diese Steinrundinassen als auf z w e i t e r Lagerstatte vorflndig, 
also als fertige Massen in das Steinkobleufldtz herein gerathen, zu balten. 

Flir die pseiidomorplie Bildiing sprecbend ist namentlicb die That- 
sache, dass in einigen von den Steinrundinassen „auf Kltiften allent- 
balben Koble in feiner Vertbeiliing abgelagert ist“ (Stlick Kr. 1, 
pag. 618 [6]) und Koble ganze Zonen des Gesteins scbwarz farbt (Stlick 
Nr. 8 von Edmer, pag. 625 [13] beschrieben). 

Diese Koble kann iirsprliglicb in den Eundmassen nicbt entbalten 
gewesen sein, wie tagliche Erfabriing lebrt und es die Tbatsacbe klar 
macbt, dass die Koble eine aiisserlicbe Zone der Steinriindmasse farbt. 
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Audi konnte zur Zeit cler vermeintlidien Einlagerimg clieser „Ge- 
rolle“, respective Steinrimdmasseu, in das Fldtz die Kohle in die 
frisch angelangten Fremdlinge nicht eindringen, da damals nocli keine 
Steinkohle, sondern vertorfte organische Substanz es war, welche diese 
Gerdlle in sich eventuell aufnalim. 

Erst als fertige Kohle in kleinen Partikelchen konnte diese spater, 
wahrend dem Verlaiife der Pseiidomorphose in die Steinrimdmassen ge- 
langen und dieselben fiirben. Die Kohle in den Steinrundmassen kann 
aber auch von der in der Spharosideritmasse eingeschlossenen organi- 
schen Substanz der versteinten Stammtheile, iiberhaupt Pflanzentheile, 
an urspriinglicher Stelle, aber zerstort, bei der Pseiidomorphose iibrig 
geblieben sein. 

Schliesslich kann ich es kaum vermeiden, die in der Steinkohle 
gefundenen Kundmassen krystallischer Gesteine auch mit jenen von 
Dr. Sauer in die Literatur eingefiihrten merkwiirdigen Einschlllssen 
in den Gneissen von Ober-Mittweida im sachsischen Erzgebirge zu ver- 
gleichen, die man allgemein fiir Gerdlle, Prof. Roth in Berlin dagegen 
fiir Ausscheidungen ansieht. (Roth, Ueber gerdllfiihrende Gneisse von 
Ober-Mittweida im sachsischen Erzgebirge. Sitz. d. k. preuss. Akad. d. 
Wissensch. zu Berlin. 1883, pag. 689. Siehe daselbst die Literatur-Citate.) 

Eine kleine Sammlung dieser Gesteine und Einschliisse, die Hof- 
rath Dr. Fr. v. Hauer im Jahre 1882 aus Sachsen mitgebracht hatte, 
liegt mir zu diesem Vergleiche vor. Ich kenne aber auch die wunder- 
volle Suite, die im geologischen Institute zu Leipzig Herr Oberberg- 
rath Prof. Credner zusammengebracht hat; ebenso hatte ich das 
Vergnligen, jene Suite, die Herr Prof. Roth in Berlin bewahrt, durch 
den Genannten selbst kennen zu lernen. 

Die Rundmassen von Mittweida haben mit den Rundmassen, die 
im Vorangehenden erdrtert warden, jedenfalls vorerst die Gestalt 
gemeinsam, wie schon daraus hervorgeht, dass beiderlei Rundmassen 
theilweise als Gerolle bezelchnet werden. Ein zweites gemeinsames 
Merkmal glaube ich in der eigenthtimlichen Umhiiliung beiderlei 
Rundmassen erblicken zu sollen, welche allerdings in den Mittweidaer 
Rundmassen aus einer braunlichen Glimmerhaut besteht, wahrend die 
Kruste der aus der Steinkohle stammenden Rundmassen kohlig ist. 

Ein drittes Merkmal endlich verbindet diese beiderlei Rundmassen 
mit den gewdhnlichen Spharosiderit-Rundmassen und besteht darin, 
dass alle drei aus dem sie umhullenden Gesteine mehr minder leicht 
a u s 10 s b a r erscheinen. 

Eine auffalligere makroskopisch-petrographische Aehnlichkeit haben 
dagegen die Rundmassen von Mittweida mit jenen aus der Steinkohle 
nach den mir vorliegenden Stlicken nicht, wenn sie auch eine mikro- 
skopisch idente Zusammensetzung, vorziiglich aus Quarz, Feldspath und 
auch Glimmer besitzen. Die aus Quarzkdrnchen bestehenden Rund¬ 
massen von Mittweida allein zeigen sich entfernt ahnlich den kindes- 
kopfgrossen Rundmassen von Witten an der Ruhr. 

Um dieser Auseinandersetzung den Charakter des Niclit- 
abgeschlossenseins zu wahren, dieut am besten die Nachricht, 
dass ich erst am 3. Mai 1885 von Herrn Bergdirector E. Ritter von 
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Wnrzian abernials eiiie Steinruiidinas.se erhielt, die also heiite iiocli 
nicht gehbrig* imtersiiclit sein kann, die aber den Stock flir weitere 
Anhaiifimg und Ankrystallisirung neiier Dateii bilden nibge. 

Seitdem ich diese Zeilen am 3. Mai 1885 niedergesclirieben babe, 
erbielt icb vom Ober-Ingeiiieur der bsterr.-ungar. Staatsbabn, Herrn 
V. S c li r 0 c k e n s t e i 11, zwei Torf-Riindmassen aiis der obercarbonisclieii 
Steinkohle von Szekul im Banate. Dieselben werden aiif der Kolilen- 
halde dortselbst bei der Sortiriing der Koble aiisgescbieden und kommen 
nacb bisberigen Daten sebr selten vor. 

Begreiflicherweise babe icb diese beiden Rundmassen alsogleicb 
anscbneiden und poliren lassen, um vorerst zu entsebeiden, ob es Torf- 
oder Steinrundmassen sind. Nacbdem icb geseben babe, dass es Torf- 
riindmassen seien, warden von jeder derselben Diinnschliffe angefertigt 
und diese ergaben abernials neue, bisber unerbrterte Tbatsacben und 
Erscbeinungen, die icb, so unvollkommen sie aucb nocb sind, bier 
mittbeile, da es ungewiss bleibt, ob und wann icb weiteres Materiale 
bieriiber zur Disposition erhalte. 

Diese Rundmassen sind von der Grbsse und aucb Gestalt einer 
Kartotfel. Ibre Aeusserlicbkeit bietet insofern ein verandertes Ansehen, 
als die koblscbwarze Kruste zwar gliinzend, aber dicker und reicber 
an Koble ist, als bei den oben erbrterten Rundmassen, in Folge dessen 
diese nicbt so leicbt von der Koble losscbalbar erscheinen. 

Der Inbalt der Banater Rundmassen ist aucb insofern abweicbend, 
als derselbe tiefscbwarz erscbeint und man auf der Scbliffflacbe nur bei 
sebr gutem Licbte mit der Loupe die Spuren einer anatomiscben 
Striictur der eingescblossenen Pflanzen wahrnebmen kann. 

Die angefertigten Diinnscblitfe lebrten nun vorerst, dass jede der 
Rundmassen fiir sich Eigentbumlicbes besitzt. 

Die eine Rundmasse ist verbaltnissmassig sebr weicb und bei 
Anwendung einiger Gewalt zerfiossen die Diinnscbliffe beim Scbleifen 
ganzlicb; selbst bei grosster Yorsicbt reicbte eine einigermassen unge- 
stiimere Berubrung beim Uebertragen des Scblitfes aus, um denselben 
in ganz kleine Stticke zu zerreissen. 

Bei grosser Yorsicbt und zarter Bebandlung gelang es endlicb, 
massig diinne Diinnscblitfe zu erbalten, die namentlicb an den Randern 
die anatomische Structur der eingesclilossenen pflanzlichen Reste zu 
erkennen gestatten. 

Die Zeilen sind jedocb zerdriickt und zerrissen, abnlich wie bei 
mancben Ligniten. Das Lumen der Zeilen, die libclist wabrscheinlicb 
Holzzellen waren, sind mit einer braunlicben durcbscbeinenden Substanz, 
die ein Spbarosiderit ist, erfiillt, die oft nur wenig licbter gefarbt 
erscbeint, als die Zellenwande. Die Holzzellen sind nicbt inelir in der 
nattirlicben Ordnung aneinander gereibt, sondern man siebt sie von 
einer und derselben Scbnittflacbe bald langs-, bald quergescbnitten und 
sind daber die Pflanzentbeile zerdriickt, gewunden, gestreckt, zerrissen, kurz 
verscbiedentlicb gepresst und gezerrt, so dass es eine absolute Unmog- 
licbkeit ist, diese offenbaren Reste von Pflanzen irgend naber zu bestimmen. 

Sebr merkwiirdig ist ferner der Umstand, dass nicbt die gauze 
Rundmasse aus Zellentbeilen bestebt, vielmebr sind die braunlicb durcb- 
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sclieinenden Zelleiistilcke von einander isolirt durcdi mehr minder macbtige. 
nndurclisichtige Koblentlieilclien, so zwar, dass die Zellenstiicke in abnlicber 
AVeise in der Koble vertbeilt erscbeinen, wie Krystalle von Mineralien in 
dem Magma eines eruptiven Gesteins. Es ist ferner bervorzubeben, dass 
die ZellenstUckcben ganz deutlicb aus 2—4 aneinander liegenden Einzel- 
zellen besteben, so dass die Zellenstiickcben also die Grosse yon 2—4 Zellen- 
Imnina besitzen. An anderen Tbeilen eines imd desselbenDiinnscbliffes sind 
aber aucb lange nnd gewiindene Tbeile des zerstorten pflanzlicben Gewebes 
zu bemerkeip die die Isolirung mittelst nndnrcbsicbtiger Koble entbebreu. 

Aus diesem Detail, das die Diinnscblitfe bieten, scbliesse icb, dass 
die Bildung, respectiye Versteinerung der Torfrnndmassen im Banate 
erst dann stattgefimden babe, nacbdem der Carbontorf scbon einer 
'wesentlicben Veranderung mittelst Driick und wobl aucb cbemiscber 
Zersetzung unterworfen worden war. Ein Tbeil der Pflanzensubstanz 
war bereits total zerstort und etwa in Braunkoble umgewandelt; nur 
die wiederstandfabigsteii, also wabrscbeinlicb Holztbeile, batten nocb 
einen derartigen Erbaltungszustand bebalten, dass die concretionare 
Spbarosiderit-Substanz nocb in die Lumina der Zellen eindringeii und 
dieselben ausflillen, respectiye yon weiterer Zerstorung und Ver- 

in Steinkoble bewabren konnte. 
Die zweite Banater Torfrundmasse bat sicb scbon beim ersten 

Versucbe, sie zu zersclmeiden, als unyerbaltnissmassig barter erwiesen. 
Die Dlinnscbliffe, bis auf das Moglicbste berabgescblitFen, bielten die 
Uebertragung sebr gut aus. Sie zeigten unter dem Mikroskope die iiber- 
rascbende Tbatsacbe, dass die braunlicb durcbscbeinende, die einstigen 
Pflanzenzellen erfiillende und darstellende, yon imdurcbsicbtiger Koble um- 
scblossene Spbarosiderit-Masse ziini grossen Tbeile allerdings nocb unyer- 
andert yorbanden ist, zum anderen Tbeile aber weggefiilirt und durcb glas- 
bellen Quarz ersetzt wurde. Hocbst merkwlirdig ist der tbatsacblicbe Um- 
stand, dass die die braune Masse ersetzenden bellen Quarzindiyiduen in 
grosseren Aggregate!! porpbyrartig in dem braunen Magma derEundmasse 
eingewacbsen erscbeinen und diese Aggregate derartig yon geraden oder 
eckigen Linien begrenzt auf der Scblitfflacbe, im durcbscbeinenden Licbte 
sogar mit freiem Auge etwa 2—4 Millimeter im Durcbmesser messend, 
sicbtbar sind, wie Quarzkiystalle in einem Porpbyr aufzutreten ptiegen. 

Das Resultat der mikroskopiscben Untersucbung dieser z w e i t e n 
Rundmasse aus 
Weise gefasst: 

an derung 

dem Banate bat Herr Baron y. F o u 11 o n in folgender 

Ein Theil dieser einen Rimclmasse von ISzeknl, cliemiscli von Herrn v. J o li u 
untersuclit, ergab folgende Zusammensetziing: 

2‘40 Procent Eieselsanre 
In Sanren iinlbslicher Theil . . . 4'95 Procent ■ 1‘70 „ Thonerde 

Spur von Eisen nnd Kalk 

Kohlensaurer Kalk.ll'dl Procent j I’l'ocent Kalk 
[ 5T1 „ Kohlensaure 

Kohlensanre Magnesia.5‘90 Procent I ^ Piocent Magnesia 
3*09 „ Kohlensanre 

Kohlensanres Eisenoxydul .... 62‘64 Procent |23-70 

Thonerde.2’30 Procent 
Organische Snbstauz^ Wasser' etc. . 12'60 „ 

Kohlensanre 

lOO'OO Procent 
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sell!* diinne Pra])arate dieser Kiiiidiiiasse ersclieiiieii /niii 
grossen Tlieile gaiiz scliwarz, was iiisofenic von Bedciitiiiig ist, als sicdi 
daraus auf die Yertlieilimg der Koldc scldiesseii lasst. Scdioii liier er- 
scheiiieii diirelisiclitige Partien bis zu 0*5 Pentiiiieter Durclimesser, die 
ein feines Netzwerk von Kolde entbalten, so dass sie verkleinerten 
Wal)en niclit nnalmlicli siiid.“ 

„Recbt diinne Scldiffe lassen die Znsannnensetzung der Gebilde 
vollkonnnen erkennen. Die Haiiptmasse ist liclitbranner Spliarosiderit, 
der rnndliclie Kdrner bildet, welehe von diinnen Sclialen von Kolde 
innscldossen sind, so dass in Scblilfen die Kolde ein Xetzwerk in dein 
Carbonat bildet. Die Kdrner des letzteren zeigen niir ganz vereinzelt 
eine concentriscb scbalige Structur, die von radial verlanfenden Spriingen 
begleitet ist. Die letzteren siebt man ancli ab nnd zn allein.“ 

„In derselben Weise erscbeint Qiiarz. Die kobligen Scbalen bilden 
bier aber niclit immer eine vollkonnnene Umbiillung der einzelnen Quarz- 
kdrncben, sondern sind zwei nnd mebrere benachbarte ziim Theile init- 
einander verwachsen. Die einzelnen Kdrner werden in der Regel von 
einem Individiunn gebildet. Die Periplierie ist iinsserst nnregelmassig 
zerbackt nnd dringt die Koble oft tief in die Kdrner ein, entgegen 
dem Spharosiderit, wo der Uinfang inehr gescblossen ist. Es ist demnacli 
kanm anznnebmen, dass die oft mitten in den Quarzkdrnern liegenden 
Kolilenpartikelcben EinschlUsse von solcben sind, sondern sie stellen 
wolil nnr die Endpartien von abgesclilififenen Armen dar. Vdllig von 
Qnarz u m s c b 1 o s s e n e Koblentheilclien warden niclit beobacbtet. 
Hingegen sind Faserii torfartiger Siibstanz local niclit selten wirklicb 
ganz mnsclilossen. Ausser diesen nnd Holilrainnen komnien nocli winzige 
farblose Bliittclien (Glimmer?) als Einscbliisse vor. Spliarosiderit- and 
Quarzpartien sind gegeneinander and miter sick anregelmassig begrenzt 
and vertlieilt. 

„Die gauze Masse ist von zablreiclien Calcitadern dnrcbzogen, die 
bis 1 Millimeter Maclitigkeit erreiclien. Tbeils verlaiifen solclie genabert 
parallel, tbeils convergent von der Oberflacbe nacb Innen, endlicb 
ancb ganz regellos.“ 

Diese zweite Banater Torfrandmasse zeigt also diese Rnnd- 
niassen in einem Stadimn der Umwandlang, welcbes obne Widerspriicb 
als ein Ziistand zwiscben dem der reinen, anveranderten, scblesiscben 
Torfrandmassen and zwiscben den sogenannten Steinrundmassen in die 
Mitte gestellt werden dark 

Man brancbt die E^mwandlang nnr in dem erbrterten Sinne sicb 
weiter fortgesetzt zn deiiken and das Endresiiltat wird sein: die Ent- 
stebimg einer pseadoniorpben Qaarzrandmasse , die man somit als das 
Resnltat einer volligen Ersetzmig oder Verdrangimg der brannen 
Spbarosiderit-Snbstanz, darcb Qnarz zn betracbten bat. 

Die Mdglicbkeit also, dass eine Torfrandmasse in eine Q a a r z- 
randmasse mittelst Psendomorpbose amgewandelt werden kann, bat 
die bisberige Untersncbang der Banater Torfrandmasse ansser Zweifel 
gestellt. 

Kan blieben aber in der zwei ten Torfrandmasse ansser den 
verqiiarzten Tbeilen nocli miveranderte Tlieile der brannen Sabstanz 
and zwiscben beiden ist genug Koble vorbanden. 

Jalirbucli der k. k. geol. neicbsanstalt. 1885. 35. Band. 3. Heft. (D. Stnr.) 82 
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Es ist ferner denkbar, dass, wenii diircdi die Heraiisforderimg der 
betreffenden Flotzkoble der Fortgaiig der Pseudomorpbose nicbt imter- 
brochen ^Yorden ware, aiicb der noch iibrig-e Theil der braiinen Sub- 
stanz der Umwandlimg iu Quarz anheimgefalleii ware, 

Denkt man sicli nun diese Umwandlimg als vollendet. so mlisste 
immer nocli in der zweiten Rimdmasse die ursprlinglich vorhanden 
gewesene Steinkolde iibrig bleiben, imd man kann wold annehmen. 
dass nach vollendeter Verquarzung der fiinfte Theil dieser Rimdmasse 
immer nocli aiis Steinkolde bestelien wiirde. 

Die chemisclie Untersiicliimg, von Herrn Baron v. Foiillon diircb- 
gefidirt, ergab folgendes Detail iiber die Zusammensetzimg der z w e i t e n 
Banater Rimdmasse. 

Ein imgefahr 20 Gramm schweres Stuck wiirde gepidvert imd ein 
Theil der cliemiscben Untersiicliimg imterzogen. 

Der Glidiverliist betriig 33‘78 Procent (liber einem gewdbnliclien 
Gasbrenner bei anbaltender Rotligliitli). 

Der iinlb slicke Ruckstand ergab 27'62 Procent, mit kolden- 
saiirem Natronkali aiifgescldossen residtirteii: 

Kieselsaure. 27*35 Procent 
Eisenoxvd.0'26 ,, 

Im 16 s 1 i c li e n Tlieile warden gefimden: 
Eisenoxvd.26'70 Procent 

V 

Ivalk . . . .o'. i2i „ 

Aiisserdem liessen sick Spiiren i on Mangan, Tkonerde imd Magnesia 
nackweisen. 

Die gefimdene Kalkmenge dlirfte weitaiis ziim grbssten Tkeile den 
Calcitadern angekbren, so dass der Spkarosiderit von aiisgezeickneterRein- 
keit ist, in dem namentlick der Mangel von Magnesia besonders aiitfallt. 

Da der Kalkgekalt, wie sckon bemerkt, weitaiis ziiin grbssten 
Tkeile den Calcitadern angekbrt imd dieser bei der angewendeten 
Temperatiir niir wenig Koklensaiire verliert, so fallt der Glidiverliist 
der Koklensaiire des Spkarosiderits, der Kokle imd dem AYasser zii; 
selbstverstandlick ist er iim die Gewicktszimakme des imigewandelten 
Eisenoxydids zii vermekren, so dass circa 20 Procent Kokle imd AYasser 
vorkanden sind. Aiis der Zersetzimg des Spkarosiderits residtirendes 
Eisenoxvd ist sekr wenig vorkanden, es kann kei der approximativen 
Erndttlimg der Kokle fiiglick vernacldassigt werden. 

Die Zusammensetzimg ware denmack folgende: 

Uidbslicker Ruckstand: Quarz. . = 27*35 Proc. 
Eisenoxvd = 0*26 „ 

27*61 Proc. 
Koldensaures Eisenoxydul.38*71 
Koklensaurer Kalk.12*98 

79*30 Proc. 
Kokle und lYasser — aus dem Gliikverlust, die 

Koklensauremenge, die fiir 7*27 Procent Kalk 
erforderlick, aus der Differenz von Eisenoxvd 

7 t/ 

mid 0x3’duloxyd bereclmet, circa .... 20'90 „ 

TOO-20 Proc. 
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Nun verdient vor Alleni die Tliatsaelie unsere Aufinerksanikeit, 
dass z. B. in der Rakonitzer Carbonkolde alle Kliifte init weissem Caolin 
erfilllt sind. 

Prof. Jell. Rump f (Anzeig-er der kaiserl. Akad. der AVis^s. (1884, 
XXI, pag. 4) hat weiter eine fiir diese Studien hocliwiclitige Beob- 
achtung publicirt: dass in der reinen Kohle von Trifail in Steiermark 
wasserlielle Krystallclien von Andesin, also von einem Plagioklas. vor- 
kommen. Derselbe sagt: „Dieser Fund ist von grossem genetiscben 
Interesse, umsomehr, da bislier in einer Braunkoble nocli nieinals ein 
kiystallisirter Feldspatli gefunden wurde.^’ 

Also a priori ist die Mbglicbkeit gegeben und unleugbar: dass 
in die restlicbe Steinkohle der verquarzten Rundmasse Caolin gelangen 
Oder in dieser Kohle Feldspatli auskrvstallisiren kbnne. 

Denkt mail sicli in dem aus Kohle liestehenden Theile der 
zweiten Riindmasse noch in gleicher Weise, wie in die Trifailer 
Kohle, zahlreiche Feldspathe eingeflihrt, so haben wir die zwei wesent- 
lichen Bestandtheile der Steinrundmassen: Quarz- und Feldspatli, 
respective Caolin, auf dem Wege der Pseudomorphose entstanden, hereits 
gegeben, also heute schon: die Mbglichkeit der pseudoniorphen Ent- 
stehung der Steinrundmassen aus den Torfrundmasseii, so gut als vorder- 
hand mbglich, plausibel gemacht. 

Ich kann es nicht unterlassen hervorzuheben, dass die Unter- 
suchung vorlaufig nur zweier Torfrundmassen von einem neuen Fund- 
orte ini Stande war, unverhofftes neues Licht in die eingangs erbrterten 
Ansichten liber die Entstehung der in der reinen Steinkohle gefimdenen 
Steinrundmassen zu werfen. Dies berechtigt wohl zur Hoffnung, dass 
weitere eifrige CTitersuchungen uns vbllige Klarheit verleihen werden. 

Die Cousequenzen, die aus dieser LTitersuchuiig, respective 
aus der zur Wahrheit gewordenen Ansicht: die Steinrundmassen 
seieii Pseudomorphosen nach Torfrundmasseu, von selbst 
fiir die Kenntniss von der Entstehung der krjstallinischen 
G e s t e i 11 e folgen wiirden, fordern gaiiz gewiss eine ernste und voile 
Zuwendung unserer Aufinerksanikeit den hier erbrterten Gegenstanden. 

82* 
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Tafel-Erklarung. 

Taf. X. 

Fig, 1. Stein-Riindmasse aus dem Eugenflbtze der Heinricbsgliick-Zeche bei Orlau, 
einem flasrigeu Gneise ahnlich. 

Fig. 2. Stein-Rundmasse, gefunden im Ausgebenden des Joseli-Flotzes bei Poln.- 
Ostrau, hinter Scbacht VIII; quarzporphyrartig. 

Fig, 3. Fin kleiner Abscbnitt der 55 Kilogramm wiegenden Stein-Rundmasse 
von der Carolinen-Grube bei Kattowitz in Ober-ScMesien (Originate im miner. Museum 
der Universitat Breslau); ein typischer Granulit. Parallel mit dem Rande ist das Gestein 
dieser Rundmasse von Koble geschwarzt. 

Fig, 4. Fine Scliliffflache, die Structur des Coaksflotzes der Heinricbsgliick-Zeche 
bei Orlau, in der westlicben Grundstrecke im Y. Horizonte, erlauternd. 

Zu oberst zeigt die Abbildung die hangendste Kolilschichte des Coaksflotzes. 
Dieselbe ist etwas gebogen, im Detail diinnschieferig und mit einer unterbrochenen 
Schwefelkieslage verselien. 

Dann folgt eine sclimale Zone langgestreckter, also fast schichtformiger Torf- 
spharosiderite, von zwischengelagerten Scbwefelkiesmassen unterbrocheu. 

Darunter folgt eine Reihe von 6 Torf-Spharosideriten. 
Fndlich eine Anhaufung von 13 Torf-Spharosideriten, die vorherrschend rund 

im Querschnitte sich manchmal fast beriihren und oft wie ineinandergedriickt erscheinen, 
ohne zerdriickt oder verzerrt zu sein. 

Links in der Medianlinie des Stiickes erscheint die Kohle horizontal diinn- 
schichtig; in der Nahe der Torf-Spharosiderite ist jedoch diese deutliche Schichtung 
gestort und verlaufen die Schichtlinien parallel den Umrissen der Torf-Spharosiderite, 
wellige Biegungen zeigend, oder die Schichtlinien sind zwischen den Torfrundmassen 
in ein unregelmassiges Netz von sich verschiedentlich kreuzenden Linien aufgelbst. 

Taf. XI. 

Fig, 1. Stein-Rundmasse aus dem Eugenflotze der Heinriclisgliick-Zeche bei Orlau; 
das Gestein derselben zeigt eine mosaik-artige Structur. 

Fig. 2. Stein-Rundmasse aus dem Eugenflotze der Heinrichsgliick-Zeche bei Orlau; 
Gneisgranulitartig. 

Fig. 3. Stein-Rundmasse aus dem Eugenflotze der Heinrichsgliick-Zeche bei Orlau ; 
mikropegmatitartig, an einen rothen Hallstatter-Marmor erinnernd. 

Fig. 4. Stein-Rundmasse aus dem Josefl-Flotze in Poln.-Ostrau; miihlsteinartig- 
poroses grobporphyrisches Gestein. 

Fig. 5. Ein Stuck des Hangendschiefers des Coaksflotzes der Heiurichsgliick- 
Zeche bei Orlau und zwar in der -westlichen Grundstrecke im V. Horizonte, dort wo 
unmittelbar darunter die massenhafte Anhaufung der Torf-Spharosiderite vorliegt, 

Im obersten Theile der Figur bei 5: gewbhnlicher Hangendschiefer mit Thon- 
Spharosideriten. 

Von —z: Zone des mit mohngrossen Schwefelkieskiigelchen erfiillten Hangend¬ 
schiefers, stellenweise Knollen derben Schwefelkieses enthaltend. 

Von X—X: Die Grenze zwischen dem Hangendschiefer und dem mit Torf-Spharo¬ 
sideriten erfiillten Coaksflbtze. 

1/ : ein Torf-Spharosiderit. 
Bei k und k sind nicht ganzlich in Schwefelkies umgewandelte Stellen des 

urspriinglichen Hangendschiefers, in welchen die eingelagerten Petrefacte nocli Kalk- 
schale behalten haben. 

Drnck von Gottlieb Gistel & Comp, in NVien. 
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Anstalt von obigen Lieferungen angefangen nicht mehr in deren „Abbandlungen“, 
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Nacbdem nun obige 3 Lieferungen aus dem XII. Bande der „Abbandlungen“ 
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Die fossilen Insecten der primaren Schichten. 

Von Charles Brougniart. 

Die fossilen Insecten des palaozoisclien Zeitalters sind in Folge 
der geringen Anzalil von Exemplaren, die in den verschiedenen Kohlen- 
scliichten der Erde gefimden warden, nocli wenig gekannt. Ueberdies 
sind diese Exemplare imvollstandig imd die Aiitoren batten nur Briicb- 
stiicke von Fliigeln zu ihrer Verftigimg, da die Weicbtbeile des Korpers 
wabrscheinlicb verwesten und keinerlei Spuren aiif den Scbiefern binter- 
liessen. 

Und, wenn sicb wenig Naturforscber niit dem Studium der fossilen 
Hexapoden befassten, so liegt die Scbnld daran bauptsacblicb in der 
Seltenbeit and dem scblecbten Zastand der aafgefundeaen Exemplare. 

Allein die wicbtigen Entdeckangen, welcbe seit 1878 inFrankreicb 
dank der Aafopferang des gelehrten Directors der Bergwerke von 
Commentry (Allier), Herrn Henry Fay ol, in eben diesen Minen gemacbt 
warden, batten das Eesaltat, ans bestimmte Begriffe liber die ento- 
mologiscbe Faana aas der Epoche der ^Steinkoblenablagerang za 
liefern. 

Wabrend die Aatoren in Earopa and in Nordamerika nar an- 
gefabr bandert and zwanzig Exemplare bescbrieben, warden in Com¬ 
mentry, seit 1878 dreizebnbandert Probestacke aafgefanden, deren 
grbsste Zabl wanderbar conservirt ist.^) Wabrend es vor diesen Ent¬ 
deckangen anmbglicli war, eine ricbtige Anscbaaang der Kbrperform der 
Steinkobleninsecten za gewinnen, bin icb gegenwartig in der Lage, die 

Im Verlaufe dieser Arbeit babe icb die Oertlicbkeiteii, aus welcben die in 
Eede stebenden Insecten staniinen, nicbt bezeicbnet; icb notirte bios die Namen der 
Antoren die sicb mit ibnen befassten. Alle Insecten, welcben icb Namen gab, stainnien 
aus Commentry. 

Jabrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (Cb. Brongniart.) g3 
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extenien anatomisclien Einzellieiten der Kdrper dieser Zeugeii der Ur- 
zeiten zur Kenntniss zu bringen. 

Die Flligel der Insecten liefern in Bezug auf deren Bestimmimg 
oft kostbare Ausknnft, allein man darf sicli niclit einzig anf ibre Form 
nnd ibr Deader verlassen, weil man sonst Gefabr laufen wtirde, banfig 
ernstlicbe Irrtbumer zii begeben. 

Man muss so viel als mciglicb auf den Cbarakter des Kbrpers 
Eiicksicbt nebmen. Viele Autoren, welcbe nur Flligel oder sogar nur 
Fragmente von Flligeln zu ibrer Verfiigung batten, baben sicb mancb- 
mal in ibren Bestimmungen geirrt. Ueberdies glaubte man zu lange, 
dass die Fintbeilungen, welcbe fitr die Classificirung der gegenwartigen 
Insecten gescbaffen wurden, sicb genau auf die Insecten der Urscbicbten 
anwenden liessen. Fs ist merkwiirdig zu beobacbten, wie wenig sicb 
die Insecten verandert baben, wie diese Gescbopfe, welcbe zu den 
altesten zablen, in ibrem Wege bis zu uns nur ganz geringe Modi- 
bcationen erlitten. 

Dennocb existirt eine grossere Gleicbartigkeit zwiscben den pri- 
maren Hexapoden, als wir beute in dieser Gruppe bemerken, dock liegt 
darin nicbts Frstaunenswertbes. 

Die Insecten, welcbe man in den palaozoiscben Scbiefern vorfindet, 
geboren den Typen an, welcbe gegenwartig durcb die Orthoptera^ 
Neuroptera, Hemipiera reprasentirt werden. Finige Autoren glaubten 
Coleojptera zu bemerken, aber diese vermeintlicben Goleoptera sind in 
der That bios fossile Frlichte oder Aracbnoiden. Icb selbst babe Durcb- 
bobrungen, welcbe icb in fossilem Holze vorfand, den Goleoptera zu- 
gescbrieben; wenn clem aber so ware, so wiirden die Goleoptera^ welcbe 
barte Fliigeldecken besitzen, Abdrlicke in den Scbiefern binterlassen 
baben. Die Gegenwart der Goleoptera in den Scbicbten, mit denen wir 
nns befassen, scbeint mir also sebr zweifelbaft. 

Mit Sicberbeit konnte bios die Fxistenz der Hemiptera, Ortlioptera 
und Neuroptera festgestellt werden. Aber die Grenzen dieser beiden 
letzten Typen sind auf sebr verscbiedene Weise von den verscbiedenen 
Autoren beurtbeilt worden. Finige Naturforscber fmden dieselben nicbt 
sebr naturgemass und fiiblten sicb geneigt, sie in eine einzige Gruppe 
zu vereinigen. Dies biesse, meiner Ansicbt nacb, zu weit geben. Die 
gegenwartigen Ortlioptera sind vollkommen cbarakterisirt, ebenso sebr 
clurcb die allgemeine Form ibres Kbrpers als durcb ibr Flligelgeader 
und ibre unvollkommene Metamorphose. Mit Recbt vereinigte man mit 
den eigentlicben Ortlioptera Pliy s op) oda, die Oor rodentia^ die 
Ampliihiotiea^ unter der Benennung Ortlioptera^ Pseudo-Neuroptera. 
Diese letzteren wurden lange unter die Neuroptera gezablt, aber 
durcb ibre unvollstandige Metamorphose nabern sie sicb eber den 
Ortlioptera,. 

Die wirklichen sind also die Planipennla und die 
Triclioptera, die vollstandige Metamorpbosen baben. Diese letzteren 
kbnnen als Bindeglied mit den I^epidoptera dienen, ebenso wegen des 
Geaders ibrer Flligel und der Scbuppen oder Haare, welcbe diese 
bedecken, als wegen ibrer Mundtbeile, welcbe durcb die Lotbung der 
Kiefer und der Unterlippe eine Art Rllssel bilden, da die Kiefer atro- 
pbirt sind. 
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Unter den Hemiptera sind die II o ni o pte r a odei’ C i c a d a r i << 
Insecten mit iinvollstandig-er Metamorjdiose. 

Einige Autoren w(dlten die Insecten in zwei Legionen tlieilen, 
diejenigen init vollstandiger nnd diejenigen mit unvollstandiger Meta¬ 
morphose. Nach den Andeutungen, die icli weiter oben gegeljen, ist es 
leicht, den Fehler dieser Classihciriing zu constatiren. Man war in der 
That gezwungen, die Xeuroptera (Plampennia nnd Trichoptera) von den 
Orthoptera^ Pseudo-Neuroptera zii sondern, wahrend diese Insecten in 
Wirklichkeit sehr nahe Ver^Yandte sind. 

Aus ahnlichen Gtrlinden mnsste die Eintheilung in Mandtlmlata 
imd in Haustellata aufgegeben werden. 

1863 proponirte Packard zwei Serien nnter den Insecten zu 
begritnden: .Die Metahola nnd die Heterometahola. In diese letztere 
Gruppe reiht er die Goleoptera, Orthoptera, Neuroptera nnd Hemiptera; 

die Hymenoptera, Diptera nnd Lepidoptera zahlen, seiner Ansicht nach 
zur ersten Gruppe. 

Samuel S c u d d e r hatte den namlichen Gedanken als P a c k a r d 
gehabt; er schuf die Namen Piternoptena {M et ah ol a bei P a c k a r d) 
nnd Gastroptena {Heterometahola bei Packard). Aber die 
von Packard gewahlten Bezeicbnungen scbienen ibm geeigneter fur 
den allgemeinen Gebrauch und er nabm sie an. 

Packard und S c u d d e r geben von dem Princip aus, dass em 
Arthropoda um so bdber ausgebildet ist, je deutlicber die drei Regionen 
seines Kdrpers (Kopf, Thorax, Abdomen) von einander zu unterscbeiden 
sind; bei den Hexapoda tritt dieser Zug am deutlicbsten hervor, die 
Myriopoda steben, im Gegentbeil am tiefsten in Folge der grossen An- 
zahl von Abscbnitten, aus denen ihr Korper bestebt. Die boberen 
Crustaceen und die Arachniden sind vermittelnd, denn Kopf und Thorax 
sind an einander gelotbet und bilden den Cepbalotborax. 

Bei den Insecten sind die Tbeile, welcbe den Thorax bilden, 
mebr oder weniger unter einander verbunden und die Typen, deren 
Thoracalsegmente am engsten verbunden und bei denen folglicb die 
Flugorgane am meisten genabert sind, kdnnen als die vollkommensten 
betracbtet werden. 

Wir wollen nur einige lYorte von den Hauptzugen dieser zwei 
grossen Insectengruppen sageii, so wie Pack ar d und Scii dder sie 
bezeicbnet baben. 

Metahola. 

Der Korper deutlicb in drei ganz 
verscbiedene Regionen getbeilt. 

Kopf, Thorax, Abdomen. 
Die drei Thoracalsegmente innig 

mit einander vereinigt. 
Mimdtbeile in ibrem Ganzen oder 

zum Tbeil filr das Saugen ein- 
gericbtet. 

Kiefer selten einander gegenuber- 
stebend. 

Heterometahola. 

Der Korper in drei Regionen ge¬ 
tbeilt. 

Die drei Thoracalsegmente streng 
getbeilt. 

Mund gewdlmlicb filr das Zer- 
malmen, selten fiir das Saugen 
eingericbtet. 

Kiefer einander gegenubergestellt. 

83* 
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Vorderfliigel mehr oder minder leder- 
artig mit zaUreichem und krafti- 
gem Geader und gewdhnlich 
langer imd schmaler als die 
Hinterflligel, oder diesen gleich. 

Larve gewdlinlicli kraftig, dem Er- 
waclisenen alinlich. 

Puppe thatig oder iintliatig. 
Metamorpliosen meist iinvollstandig. 
Hemijptera, Neuroptera, Ortlio- 

'ptera. 

Man wird bemerken, dass ich es unterliess, die Coleoptera zu 
nennen, welcbe S c u d d e r den Heterometahola anreiht. Aber, meiner 
Ansicbt nacb bilden die Goleoptera eine vermittelnde Gruppe oder sind 
wenigsten^ unter den Heterometahola ein Uebergang zur Gruppe der 
Metahola. 

In den primaren Scbicliten ist, wie icli sclion bemerkte, die Gegen- 
wart von Goleoptera selir problematiscb und die Classen, deren Existenz 
man constatirte, sind alle aus der grossen Section der Heterometahola. 
Die Classificirimg von Packard und Scudder ist also diejenige, 
welcbe am besten mit den Annabmen der Palaontologie, der Embiyo- 
logie, der Morphologic iibereinstimmt. 

Wir sollen nun eine Rundschau iiber die Heterometahola halten, 
welche in den palaozoischen Schichten gefunden wurden und dabei 
die Verbindung zeigen, welche sie mit der gegenwartigen Fauna dar- 
bieten. 

Silurische Schichten. Man fand heuer ein Insect im Sandstein 
von Jurques (Calvados), welcher dem Sandstein von M a y ganz gleich ist 
und den mittleren silurischen Boden angehdrt. Einige Tage vorher 
klindigte Herr Lindstr om die Entdeckung eines Skorpions (Palaeo- 
plioneus nuncius) in oberen silurischen Boden der Insel Gothland an. 
Fast zur selben Zeit wurde ein zweiter Skorpion in Schottland, in 
ahnlichen Ablagerungen gefunden. 

Der Abdruck des Insects aus dem Sandstein von Jurques besteht 
in einem Fliigel, dessen Adergeaste an dasjenige gewisser Ortkoptera 
aus der Familie der Acridiodea und der Locust ida und besonders der 
Blattida erinnert. Was sehr bemerkenswerth ist und diesen Abdruck 
von alien Fliigeln der gegenwartigen und der fossilen Blattiden unter- 
scheidet, das ist die Lange des Analgeaders und die geringe Breite 
der Achselflache. Bis auf neue Entdeckungen, welche uns liber die 
zoologischen Verwandtschaften dieses Fossils aufklaren, haben wir es 
der Familie der Blattiden unter dem Namen Palaeohlattina Dou- 
villei einverleibt. 

Devonschichten. — Mehrere Fragmeiite von Insectenfliigel 
sind in den devonischen Schiefern von Neu-Braunschweig gefunden 
worden; sie wurden von Herrn Scudder untersucht, der sie Neuroptera 
oder Orthoptera, Pseudo-Neuroptera zuschrieb. 

Vorderflugel gehautet und viel 
grosser als die Hinterflligel, 
welche manchmal unausgebildet 
sind. 

Larve gewdhnlich weich, dem Er- 
wachsenen unahnlich. 

Puppe stets unthatig. 
Vollstandige Metamorpliosen. 
Lepidoptera, Hiptera, Hymenoptera. 
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Es ist sehr schwer, (lie Verwandtscliaft dieser Insccteii zii erkeiincn 
imd Herr Hagen wirft Herrn Scndder vor, dass er sicli in seiuen 
Bestimmimgen geirrt liahe. Ohne Herrn 8cudder’s wicditige Arbeit 
lierabsetzen zu wollen, finden wir, dass dieser Naturforscber sicb rnit 
seinen Sclililssen etwas zii sebr beeilte, iind dass seine Bestinnnungen 
in Anbetracbt der scldecliten Conserviriing seiner Musterstucke, zu 
mindest etwas gewagt sind. 

Uebrigens hat sich, imserer Ansicht nach, Herr Hagen von der 
Wahrheit noch viel weiter entfernt als Herr Scudder. 

1. G er ephemer a simpl ex. Scudder, der flir diesen Abdruck 
die Familie Atocina begriindete, hat sie meiner Gruppe der Proto- 
phasmiden einverleibt. 1st es mit Kecht oder init Unrecht? Dies zu 
sagen, ware mir schwer, denn es scheint mir unmdglich, ein so 
kleines Fragment mit Sicherheit zu bestimmen. Der Flilgel war lang- 
lich und das Adergeaste war durch ein ziemlich lockeres Netzwerk 
verbunden. 

2. Platejphemera anti qua. Mit Reclit verlegte Scudder 
diesen Fltigel in die Familie der E p h e m e r i d e n. Hagen irrte sich, 
indem er ihn einem Odonata zuschreiben wollte. 

Dieser Flilgel e r inn e r t 1 e b h a ft an den der Pa ling en ia 

Virgo der gegenwartigen Natur, aber der fossile Ueberrest ist sieben- 
mal grosser als letztere. 

3. Lithentomum H art i i. Das Fragment des von S c u d d e r 
also bezeichneten Flllgels betrachtet der Autor als einen Neuroptera 
aus der Gruppe der Sialina angehorend. Er begrllndet fiir ihn die Familie 
der GroniG 0 sialina. 

Jede Discussion scheint mir unndthig, da meiner Ansicht nach 
das Musterstllck nicht gut genug erhalten ist, um den Charakter dieses 
Fossils erkennen zu konnen. 

4. Homothetiis fossilis. Der Flilgel, welchen Scudder unter 
diesem Namen beschreibt, hat gemeinsame Zllge mit den Neuroptera 
imd Orthoptera.^ Pseudo-Neuroptera. Er begrllndet die Familie der Horn o- 

thetida. 

Ich babe die Zeichnung, welche Scudder gibt, mit einigen 
Insecten von Commentry verglichen und mich llberzeugen konnen, dass 
dieser Typus sich dem der E p h e m e r i d e n (Gattung der Ep heme r a 

und Pot am anthus) nahert. 

5. Der Dyscritus vetustus soli, trotz der Kleinheit des dar- 
gestellten Fragmentes, meiner Ansicht nach derselben Familie einverleibt 
werden. (Homothetida.) 

6. X e no near a anti qu o r u m. Der Abdruck, welchen der Autor 
beschreibt, ist merkwllrdig, weil er an der Flllgelbasis Streifen darbietet, 
welche zuerst fllr ein Stridulationsorgan gehalten warden. 
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Da zwischen dem sehr weiten Nervengeaste jedes Xetzgewebe 
fehlt, denkt Sc udder, dass dieses Insect eine specielle und erloschene 
Familie a us der Art der Xeuropteren hildet. 

Ich bin so ziemlich Scudder’s Ansicht in Bezug auf all’ diese 
devonischen Abdriicke, aber icb glaube, dass es bei dem gegenwartigen 
Stande unserer Kenntnisse unmbglich ist, etwas bestimmt zu versichern; 
warten wir neue Entdeckungen ab. Dennoch, wenn man Herrn Scud der 
glauben will, so kann man scbliessen, dass die Neuroptera, die Neuror- 
thoptera und die Orthoptera, Pseudo-Neuroptera schon zur devonischen 
Epoche existirten. 

K 0 h 1 e n s c h i c h t e n. In diesen Schichten beginnt man eine ziemlich 
grosse Mannigfaltigkeit von Insecten zu tinden, aber den schbnen Ent¬ 
deckungen von Commentiy ist es zu verdanken, wenn man in diese 
so interessante Frage der palaozoischen Hexapoda etwas Ordnung 
bringen kann. 

Die Anzahl von Arbeiten, die ilber diese Articulata veroffentlicht 
warden, ist schon zahlreich und wir miissen G e r m a r, G o 1 d e n b e r g, 
Geinitz, Sterzel, vanBeneden, Dana, Lacoe, Woodward, 
Andree, Goss und besonders Scudd er dankbar sein, dass sie mit 
so viel Geduld und Ausdauer die Muster studirten, die sie unter den 
Handen hatten. Aber anbetrachts der relativ kleinen Anzahl von Bruch- 
stiicken, die sie zur Kenntniss brachten, war es ihnen schwer mbglich, 
eine Gesammtlibersicht der entomologischen Fauna dieser alten Zeiten 
zu geben. 

Diese Aufgabe wird mir leichter gemacht, da ich schone und 
zahlreiche MusterstUcke zu meiner Verfiigung habe. Ich werde deshalb 
die Skizze einer Art Prodroma einer Fauna der Hexapoda 

aus der Steinkohlenepoche, entwerfen. 

1. Orthoptera. 

S 
Claus zahlt die Thysanura unter die Orthoptera: Sie werden 

jewbhnlich als die urspriinglichen Typen der Insecten betrachtet. 
Kein Autor hat sie in den Schichten, die uns beschaftigen, signalisirt. 
Dennoch bestanden sie schon zur Zeit der Steinkohlenepoche, denn 
man hat in Commentrv 45 Musterstiicke gefunden. Es ist schwer, die 
Anzahl der Gelenke an Fliigeln, Tastern und Filhllibrnern zu uiiter- 
scheiden, aber man unterscheidet diese Organe auf mehreren Muster- 
stiicken. 

Der Kbrj)er ist cylinderformig, am hinteren Theile zugespitzt 
und endigt in ein vielgliedriges Filament, das eben so lang ist 
als der ganze Kbrper. FUhlhbrner und Beine sind kurz und stammig. 
Der Kopf scheint ziemlich breit. Der Prothorax ist sehr eng, der 
Mesathorax und der Metathorax sind untereinander gleich und viel 
langer als der Prothorax. Die Segniente des Abdomens sind zehn 
an der Zahl, alle gleich untereinander; bios das letzte ist etwas 
langer. 

Ich glaubte auf einem der Musterstiicke ein Abdominalblattchen 
zu bemerken, wie man deren bei der M a chit is sieht. 
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Der g’anze Kor])er (Fiililliurner, Beine, Thorax, Alxlomen) ist niit 
sehr zalilreiclieii luid selir kiirzen Haaren bedeckt. 

Der Kbrper, das Abdominal-Filament mit einbegriffen, hat zwischen 
15 und 22 Millimeter Lange. In der Form ist dieses Insect den Lepisma 
imd M a chilis abnlicli; durcli verschiedene Ziige ist er ihnen unahnlich, 
hanptsachlieh durch die Gegenwart eines einzigen abdominalen Fila- 
mentes bei dem Fossil. 

Icli werde diesen Ahnen der gegenwartigen Thysanura imter dem 
Namen Dasyleptus Luca si bezeiclinen (^ac7u; Xstttoc, der Kbrper 
ist mit f e i n e 11 H a a r e n bedeckt), indem ich ihn Herrn H. Lucas 
Yom Pariser Museum widme. 

Filter den Orthopteren sind eine grosse Anzahl von Blattiden 
Oder Pal aeoblattariae gekennzeichuet worden und Herr 
Scudder Qlassificirte sie in iiiehrere Gruppeii; er bat’in Bezug auf 
sie eine specielle Studie verfasst, darum werde ich sie bier nicht weiter 
erwabnen. 

Goldenberg bat einen Flligel, der einer grossen Blattide an- 
gebbren musste, Fulgorina Klieveri getauft; ivir werden sie unter 
dem Kamen Me g ahlattina Klieveri bezeicbnen. 

Eine andere Familie Orthoptera, welcbe icb Pala eacridiodea 
nennen werde, war ziemlicb gut reprasentirt. 

Eine erste Gruppe entbalt mebrere Arten: die 0 edis chia (oi^sco, 
iGiov; der Oberscbenkel gescbwollen) (nobis), dereii Beine des dritten 
Paares denen der gegenwartigen Heuscbrecken abnlicb seben; die 
P) thenar op 0 da (bsvapoc 7:060:; kraftige Beine) (nobis) Nacbbarn der 
0 edis chia ^ aber deren Beine klirzer und stammiger und fiir den 
Sprung weniger geeignet sind; die Art Pr oto g r yllacris (TrpcoTo:, 
Ypu)Ao;, dc'/.pi?', erster Gryllacris) (nobis), dargestellt durcb ein Insect, 
welches Corydalis^ dann Gr yllacris ^ schliesslicb Litho sialis 

Brongniarti von Scudder geiiannt wird. Das Wort Lithosialis 

musste verandert werden, um zu beweisen, dass dieses Insect nicbt 
den Sialis abnlicb sei. 

Eine ^derte Art, die Paolia (Scud d e r), welcbe mebrere Gattungeu 
mit inbegreift, gebbrt zu dieser ersten Gruppe. 

Die zweite Gruppe entbalt drei Arten: 

Die Sthenar ocer a ('rOsvapo: xspa:; kraftige Filblboruer) (nobis), 
Insecten mit Augen und kraftigen Fublbbrnern, langen Fiissen, langen 
und scbmalen Fliigeln, welcbe etwas an diejenigen des Pachytylus 
erinnern. Diese Insecten messen nicbt minder als elf Centimeter vom 
Vordertbeil des Kopfes zu den Extremitaten der Flligel, wenn diese 
auf dem Riicken gefaltet sind. 

Die Caloneura (xyAov, vsupov; scbbnes Geader) (nobis) sind Kacbbarn 
der vorbergebenden, aber die Beine und die Fiiblbbrner sind scbmacb- 
tiger, die Flligel klirzer und weniger scbmal. Das Adergeaste ist von 
farbigen Streifen wunderbar umgeben. 

Das Macr ojphlehium Roll eh en i von Goldenberg wird 
bis auf Weiteres zu dieser Familie gezablt 

Alle diese Insecten kbnnen als der Urtypus der springenden 
Orthoptera unserer Epocbe betracbtet werden. 
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Ich werde die Gattimg der Neurorthoptera begriinden, welche 
zwei Untergattimgeii mit einscbliesst, die der eigentliclien Neuror¬ 
thoptera imd die der Pa laeo diet y opt er a von Goldenberg. Zur 
ersten gehbren 1. die Familien der Protophasmida (nobis), dar- 
gestellt durch die Gattungen Pr ot oph a sm a (nobis), Litli op h a sm a 

(libog (py.G'jJ.- Stein, Pliasma) ^ die icli ftir einen Flugel schaflPe, der 
von Goldenberg miter dem Namen Gryllacris lithantraca 
bezeiclinet wird nnd den seither Scndder in die Gattimg Lithosialis 

versetzte; endlicb die Gattimg Tit an oph a sma (nobis), dessen Kbrper 
allein ims bekaimt ist, ein riesenhafter Kbrper von 28 Centimeter 
Lange. Endlicb die Art Archegogryllus (A. prucus) S cii d d e r ^ 
2. die Familie der Bthenaropterida (aOsvapov, TTTSpdv 5 kraftiger Fliigel), 
zii welcher gebort, der M e g aneu r a Monyi, die Ar cliae optilus 

ingens (Scudder) imd Arch. Lucasi (nobis), Fliigel, welcbe 25 bis 
30 Centimeter Lange erreicben miissten. 

Ferner findet Platz in dieser Familie der Megathentomum 

pustulatum von Goldenberg; zwei Insecten, die Goldenberg 
Acr idit e s formosus imd A. car h on at us beiiannte , gebbren zur 
Gattimg Meg athentomum. 

In diese erste Unter-Gattung der Neurorthoptera aber reibe icb 
die Insecten grossen Umfanges ein, deren Fliigel ein kraftiges, durcb 
ziemlicb lockere Netzmaseben verbundenes Geader baben, Insecten, 
welcbe in der Form des Kbrpers eine gewisse Aebnlicbkeit mit unseren 
gegenwartigen Pbasmiden darbieten, sicb aber durcb das Adergeaste 
sebr von ibnen entfernen. Unsere Pbasmiden miissten als sebr modifi- 
cirte Abkbmmlinge dieser alten Typen betraebtet werden. 

Die zweite Unter-Gattung wmrde von Goldenberg begriindet 
und von den Autoren angenommen. Dieser Gelebrte indessen batte sie 
zu einer Gattimg gesebaffen. 

Sie entbiilt eine Serie von Insecten ziemlicb grossen Umfanges, 
welcbe aus unserer gegenwartigen Fauna ganzlicb verscbwunden sebeineu. 
Erstens bestebt die erste Familie, die der Stenodictyopterida (gtsvov, 
^i-zToov, TTTSpov; Fliigel mit feinem Netz), aus Insecten, die einen stam- 
migen, breiten Kbrper und kraftige Beine von geringfiigiger Lange 
besitzen. Aber was sie stark ebarakterisirt und sie zu einer ziemlicb 
bomogenen Gruppe maebt, das ist das Netzwerk der Fliigel. Diese 
sind langlicb, ziemlicb scbmal und von ziemlicb geradem Geader durcb- 
laufen, welcbes in ein sebr regelmassiges und sebr femes Netz ver- 
einigt ist, das etwas an das Netzgewebe der Fliigel unserer gegenwar¬ 
tigen Odonata erinnert. 

Seebs Gattungen bilden diese Familie. Die Gattimg Euger e on 
von Goldenberg (Eug ere on B oechingii, Goldenberg, E. 

Heeri nobis), w^elcbe ein breiter und stammiger Kbrper kennzeiebnet; 
der Kopf ist klein, der Protborax kaiim breiter als der Kopf, wabrend 
der Mesotborax und der Metatborax vie! breiter und langer sind. Die 
Beine sind kurz und stammig und sebeinen stacbelig. Was die speciellen 
Organe nabe dem Munde des Insectes betrifft, welcbe Goldenberg 
besebrieben liab so konnte icb sie aiif meinen Musterstiicken niebt finden, 
welcbe docb sebr gut conservirt sind. Hingegen bat das Abdomen an 
seiner Extremitat zwei gebogene Ansatze. 
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Die Art Scudderia (Herrn kS c u d d e r gewidmet) (nobis) scldage 
icli fiir ein Insect vor, dessen Geiider von dem der Eugereon ver- 
schieden ersclieint imd das liberdies von grosseni Umfange ist; der 
Flugel bat 9 Centimeter Lange. 

Megaptilus Bl an char di tttD.ov ; grosser FI iigel) 
werde ich diesen grossen Flligel nennen, von dem icb vermutliete, 
dass er dem Titan opha sma Fayoli angehore. 8ein Geader 
erinnert an das der Eugereon mid der Scudderia. Er musste 
18 bis 20 Centimeter Lange imd 5 Centimeter Breite messen. Er 
musste in Folge dessen einem Insect von ansebnlichem Umfange an- 
gehort baben. 

Die H apl 0 plilehium Barnesii und H. Ion gip ennis von 
S c u d d e r werden bier Platz nebmen. Dann kommen die Goldenhergia, 
Scudder und ^die Dictyoneura, Goldenberg. 

Zur Gattung Gol denhergia zable icb folgende Arten: 

Termes Heeri.^ Goldenberg. 
„ affinis „ 
„ I a XUS „ 
„ contusa, Scudder. 
„ longitudinalisy S c u d d e r. 

Termitidium amissuGoldenberg. 
Dictyoneura Decheni „ 
Diet y oneur a Humh oldtiana, Goldenberg. 

„ anthrac op h ila, „ 
el eg an s „ 

„ el on g at a „ 
„ Smitzii „ 
„ oh sol et a „ 
„ sinuosa.^ Scudder. 

Zur Gattung Dictyoneura, Goldenberg, gebort D. G old en¬ 

her gi (nobis), D. lihellul old es^ Goldenberg und D. jucunda 

Scudder. 
Der Korper ist stammig, der Kopf ist stark, die drei Segmente 

des Thorax sind ungefabr gleicb und stark erbobt; indessen ist der 
Protborax weniger breit. Das Abdomen misst 45 Millimeter Lange 
und endigt in zwei vielgegliederten Filamenten und zwei gebogenen 
Haken, liberdies bemerkt man blatterige Fortsatze, welcbe durcb das 
dritte vorletzte Glied getragen werden. 

Die Beine sind kurz, kraftig, eckig, stacbelig. Die Flligel sind 
niebt sebr breit (25 Millimeter) und baben ein ganz besonderes Geader. 
Das Netzwerk erinnert an dasjenige der vorbergebenden Arten ; die 
Flugel waren von farbigen Streifen durcblaufen. 

Die zweite Familie, die Ha dr ohr achy po da (a^po;, pp^c^o;, 

xou;; kraftige, kurze Flisse) (nobis) entbalt zwei Gattungen, Miamia^ 
Scudder, (M. Bronseni) xmd L eptoneur a (Xziz'zoVy vsopov; femes 
Geader (nobis) {L. Oustaleti, L. delicatula, L. r ohust a, L. 

elong at a-xi6hi^). 

Jahrbuch der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (Ch. Brongniart.) 84 
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Alle diese Insecten haben eine sebr eig-entliiimliclie Tracht. Sie 
haben etwas von der Erscbeinimg-der gegeuwartigen Termes; aber sie 
kbnneii docb nicbt derselben gegenwartigen Gruppe einverleibt werdeii. 
Es scbiene mir nicbt iibertrieben, zu bebaupten, dass dies einige der 
Urtypen der Termes sind. Der Kopf ist ziemlich breit, mit starken 
Kinnbacken bewatfnet; die Ftiblbbrner sind kurz, die Beine sind knrz 
nnd stammig; die Fliigel sind langlicb, etwas zugespitzt und Yon feinem 
Geader dnrcblanfen. Einige Fliigel sind nocb durcb ein ziemlicb bell- 
braunes Pigment gefarbt. 

Die dritte Familie, die der Palaeodictyoptera entbal’t, ganz neiie 
Insecten; icb werde sie imter dem Nanien Platyjpt erida 

T^Tspov; breiter Fliigel) bezeicbnen. 
Die Fliigel sind breit, gewbbnlicb an der Extremitat abgerundet 

imd sind, morpbologiscb gesprocben, den Fliigeln der Protopbasmiden 
abnlicb, aber von ibnen durcb das Geader ganzlicli verscbieden. Die 
Nervenaste sind in der That ziemlicb weit von einander entfernt und 
die Fliigel durcb Pigmente gefarbt, welcbe oft sebr elegante Zeicb- 
nungen bilden. Der Kbrper ist w^eniger stammig als jener der vorber- 
gebenden Insecten und das Abdomen endigt bei einem der Typen in 
zwei Filamenten. 

Drei Gattiingen werden diese Familie bilden: die L amp r op- 
til i a ()vay77p6v, -vOaov, praclitvoller Fliigel) {L. Grand ’Euryi^ 
L. pr iscotincta, L. elegans; nobis), die Zeilleria (Herrn 
Zeiller gewidmet (Z. fusca, Z. formosa, Z. carhonaria ; nobis), 
die pil apt e r a (aTzily.c, TUTSpov; Fleck, Fliigel), (S. Pa cha r d i, 

S. venusta^ S. lih ell uloides'^ nobis) und der Acridites priscus^ 

A n d r e e. 
Nun folgt eine ganze Serie von Insecten, welcbe zur Gattung der 

Pseudo-Neur opt era gezablt werden kbnnen. Seeks Familien kbnnen 
bei dem gegenwartigen Stand unserer Keniitnisse in dieser Gattung 
Platz nebmen. 

Die Familie der Me g a sec opt er id a gt^xoc , TTTspov, gross, 
Zelle, Fliigel) (nobis), wo icb aebt generisebe Absebnitte festsetzte, ist 
durcb Insecten gekennzeicbnet, welcbe einen mebr oder minder kraftigen 
Kbrper, gewbbnlicb einen kleinen Kopf, Fiisse mittlerer Grbsse, ein 
Abdomen, welcbes lange, vielgegliedert und behaart ersebeinende Fort- 
satze beendigen und sebliesslieb Fliigel besitzen, die unter einander 
ziemlicb gleicb, langlicb und an der Basis scbmal sind und ein sebr 
weitmasebiges, durcb grosse Adern verbundenes Geader baben , was 
ibnen ein sebr eigentbiimlidies Ausseben gibt. Das Abdomen triigt maneb- 
mal Lateralblattcben zur Sebau, welcbe als Atbmungswerkzeuge dieneu 
mussten. 

Die Gattungen Protocapnia (TTpeoTV], Capnia; erste Gapnia 
(nobis) , Br 0 dia (B. priscotincta) S c u d d e r , Tr i chap turn 
(Tpi/aTTTov; sebr feines Gewebe) (nobis) Gompyloptera ('/.yy.'jzu'koy, TUTspov; 
gebogen, Fliigel) (nobis) werden in dieser Gruppe Platz nebmen. Die 
Fliigel dieses Insectes sind gewbbnlicb durcb ziemlicb unregelmassig 
angebraebte Flecken gefarbt. Der Gattung Bphecopt er a (<7(p7jx.oco, 
TTTcpov; zugespitzt, Fliigel) (nobis) gebbren Insecten mit sebr zugespitzten, 
langgestielten, sebr scbmalen und dunkel gefarbten Fliigeln an, die mit 
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kleinen, farblosen, in z'einlicli iinrcii’elinasyi^er Wcisc verstreuten Kreiscn 
verziert sind. Hierlier glaube icli den Hr eye via horinensl.^ .sctzen 
zii kbnnen, welclier durcli Herrn P r e u d h o in in e d e o r r c besclirielien 
wurde. 

Die Gattung’ Woodioar d ia (Hen*n W o od w a rd, F. K. S. 
gewidmet) (nobis) ist selir interessant. 8ie entlialt drei S])ecifische 
Typen: Die modesta, W. nigra and W. longicauda. Die beiden 
letzteren sind merkwUrdig’ giit eonservirt; der Kopf ist zieinlicli klein, 
von den Tboracalringen scbarf nnterscliieden. 

Der Prothorax ist kiirzer als die beiden anderen Ringe. Das Ab¬ 
domen, aus zelin Ringen besteliend, ist c}dinderfdrmig, an seiner Extre- 
mitat nnbedeiitend enger nnd diircli zwei lange Filamente beendigt. 
Die Fliigel sind triangular , imd da sie selir lang sind, bilden sie nn- 
gefahr in der Mitte des Fliigels ein stumpfes Eck, Dieser ist von 
dunkler Farbe nnd bat hie nnd da kleine rnndliche Flecken von liellerer 
Farbe. 

Der Kdrper des IF. nigra bat 8 Centimeter Lange, olme die 
Filamente zn rechnen, welclie 10 nnd 12 Centimeter haben. 

Die Fliigelweite betriigt zn mindest 16 Centimeter. Hierlier 
gehdrt die Gattnng Cor y dal old es (nobis) (C. Scudderi, G. gra¬ 

cilis)^ welche fiir kleinere Insecten gesehaffen wnrde, dereu Kdrper 
aber 4 bis 5 Centimeter Lange misst; die Flugelweite betriigt ungefalir 
1 Decimeter. 

Der Kdrper ist stammiger als der der Wood war dia, er ist 
anch weniger cylindriscb. Das Geader ist dem der vorhergehenden 
analog; das Nervengeaste nnd die Adern sind indessen zablreicher 
nnd die Fliigel sind nicht gefarbt. Aber diese Gattung bietet eine 
sehr merkwiirdige Sonderbarkeit dar, auf die es gut ist, nalier ein- 
zugehen. 

In wenigen Worten will ich vorher zur Erinneriing bringen, dass 
die Insecten vermittelst Tracheen athmen, deren Vertheilung im Kdrper 
veranderlich ist. 

Bei den vollkommenen Insecten dffnen sich diese Tracheen nach 
aussen durch Miindnngen, die man Luftwarzen nennt; gewdlmlich 
athmen sie die Luft in Natural. 

Eine grosse Anzahl Larven, besonders die der Neuroytera 

nnd 0 rthojpt er a, leben im Wasser nnd die Athmnngswerkzeuge sind 
modificirt. 

Statt pldtzlich zu endigen nnd die Miindnngen oder Luftwarzen 
darzubieten, verzweigen sich die Tracheen in’s Uiiendliche. Bald sind 
die Extremitaten der Tracheen frei, bald sind sie zu einer Art blattrigen 
Organs vereinigt. Das Insect athmet dann die Luft, welche anfgelost 
im Wasser enthalten ist, entweder mit Hilfe von Kiemenbiischel oder 
von Kiemenblattchen. 

Bei den Larven der Ephemeren besitzeu die 7 ersteu Ringe 
des Abdomens an jeder Seite ein blattriges Organ, in welchem 
sich die Tracheen verzweigen. Die Schwingnngen dieser Fortsatze 
unterhalten um die Larve einen nnunterbrochenen Strom; sie ver- 
stopfen sich nnr im Angenblick des Ueberganges in den Snbimago- 
Ziistand. 

84* 
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Newport niachte 1848 einen Pseudo-Neuropteron aiis der Familie 
der Peiiiden bekannt, den Pteronarcys reyalis. welcher, ansge- 
waclisen, an dem imtern Theil der Abdominalringe KiemenbtLschel dar- 
bietet, welche dnrcli eine Art Sack bescbtitzt sind iind der uberdies 
niit Lnftwarzen verseben ist. Dieses Insect ist ampbibiscb; es kann 
die Luft in Natural und die im Wasser aufgelost enthaltene Luft 
atlimen. 

Die Colydaloides (nobis) stellen im ansgewachsenen Zustande 
eine abnliche Eintlieilung- der Athmungswerkzeiige dar. Jeder der Ab- 
dominalringe besitzt zu jeder Seite ein Blattcben und man sieht sogar 
mit unbewaffnetem Auge die Tracheen sich verzweigen. 

Ueberdies konnte ich die Gegenwart von Lnftwarzen constatiren. 
Icb besitze ungefabr zelin derartige Abdrlicke. 

Deshalb ist mir die Vermutliung gestattet, dass dieser Arthropode^ 
sowie der Pterona r cys, amphibisch war. 

Wie dieser letztere bat er an der Extremitat des Abdomens zwei 
vielgegliederte Filamente. 

Neben diese Meyasecopterida stelle icb einen Urtypus der 
Libellulen; die Begrtindung der Familie der Protodonata (7:pd)T/j, 
0 don at Cl) und der Gattung Protagrion (ttowtov, Ayr ion) scheint 
mir nothwendig. Ein Flligel bios wurde bis jetzt in Commentry gefunden, 
er misst 10 Centimeter Lange und 2 Centimeter Breite. 

Seine Form, sein Nervengeaste und sein Netzgewebe erinnern sebr 
an die der gegenwartigen Odonate. Dennocb besteben nocb bemerkens- 
wertbe Unterscbiede. 

Die dritte Familie, diejenige der Homotbediden von Scudder, 
entbalt Insecten geringeren Umfanges, mit scblankerem Kbrper, unge- 
stielteren Fliigeln, feinerem Geader; die Adern sind aucb zablreicber 
als bei den Meyasecopterida. 

In dieser Familie nebmen Platz: der Hemeristia occiden- 

tali s, Scudder, der Pack yt ylop sis Persenairei, Preud- 
bomme de Borre; die Ghrestoles (C. Lapidea.^ Scudder; 
G. Danae^ Scudder {Mia^nia Danae.^ Scudder), G. lug ali¬ 

ens is Sterzel, der Omalia ma cr opt er a.^ Coemans und 
van Beneden; dann drei neue Gattungen von Commentry: 

Gattung: Oustaletia (Herrn 0usta 1 et gewidmet) (nobis). 
Brachyptilus (,Spy./u , tutlXov; kurz, Flligel) (nobis); 
Diaphanoptera (otaoavs;, TTvepov; durcbsicbtig, Flligel) 
(nobis). 

Die drei letzten Familien dieser Gruppe, die Protephemerina 
(TtpcoTT], Ep li e m e r i n ci) (nobis), die Pr o t op erli da (Tupcory], Perl id a) 
(nobis), die Pr otomyrmeleonida (TrpwTTj, M y r in el eoni d a).^ (nobis), 
entbalten die Urtypen der Ephemeriden, der Perliden und der Asca- 
laplius. Die Pr otephemerina: 

Gattung: Homaloneura (oizaAov, viupov; Geader) (nobis), den gegen¬ 
wartigen Potamanthus verwandt. 
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Die Protoperlida. 

Gattiing: Pr o tod lamp h ij) 710 a (jz^CotTi , Dia in p h ip a 0 a) (noljis); 
Pi- ot ok oil a ri a (T^pcor/j, Kollarta) (nobis); 
Pictetia (F. S. Pictet gewidmet) (nobis); 
Protopei-la (rzptoryj, Perla) (nobis). 

Die Pi'otoinyrmeleoiuda. 

Gattung : Protascalaphus (TzpcoTO;, As c al aphus) (nobis). 

Die Familie der Hemiptera ist in den palaozoischen Epocben 
reprasentirt. Bis jetzt ist man bios Typen begegnet, \yelcbe der Gruppe 
der H0mop ter a einverleibt werden konnen, es sind dies Ahnen 
imserer gegenwartigen Fnlgoriden iind Cicadellen. 

Golden berg bat Insecten, welclie unsern Fnlgoriden sebr 
benacbbart sind, Ful g\o rina Ehersi imd F ul gor in a lehachensis 

genannt. In dieselbe Gattung Fulgorina setze icb Insecten yon Com- 
mentiy. {F. Goldenhergi nobis; F. oval is nobis nnd F. minor 

nobis.) 
Die Begrllndnng mebrerer Gattimgen ist notbwendig, um die 

merkwiirdigen Musterstiicke zu bezeicbnen, die icb aus Commentiy 
erbielt. 

Rhipidioptera elegans (piTTL^iov, Tryspov; Fliigel, kleiner 
Facber) (nobis). 

‘ Dictyocicada antiqu a (6txTu6v, Cicada) (nobis). 
Pr oto ciccus p arvulu s et P. fu sens (Tzpcoroc , 0 icons) 

(nobis). 
Palaeocixius Fay oli et P. antiquus (7ua).a!.6?, Gixins) 

(nobis). 

Herr S c 11 d d e r taufte PJi thano co vis oc del entalis einen 
Fliigel, den er als zu einem Hemiptei-on Heteropteron geborig betraebtet. 
Icb tbeile seine Meinnng niebt, nnd icb finde eine grosse Analogic 
zwiseben diesem Fliigel nnd denjenigen der Paeocera olivacea^ 
welcbe Eomoptera sind, 

Diese knrze Uebersiebt kann als eine Rnndseban iiber die Fauna 
der primaren Ai-thropoda gelten. 

Die nenen Entdecknngen werden yieUeicht die Natnrforscher 
zwingen, die Gattimgen zn yer^delfaltigen, aber icb glanbe, class die 
allgemeinen Absebnitte werden beibebalten werden konnen; denn Alles 
was icb sagte, ist anf zablreicbe Entdecknngen begTiindet, die seit 
acht Jabren in Commentiy gemaebt wnrden. Diese Entdecknngen 
erlanbten mir yiele Irrtbiimer zn beriebtigen, welcbe ans Mangel an 
sebonen Mnsterstiicken begangen wnrden. Diese Arbeit ist nocb lange 
niebt yollstandig, aber es sebien mir notbwendig, einen Begriff yon 
den Reicbtbnmern zn geben, die mir dnreb die Minen yon Commentiy 
geliefert wnrden. 

Es werden Abbildungen yorbereitet nnd icb boffe bald die Zeicb- 
nnngen zeigen zn konnen, welcbe alle diese merkwiirdigen Fossile 
darsteUen. 
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Im Augenblick, wo ich meine Schrift dem Dvuck iibergeben will, 
erhalte icb eine Abhandlimg Herrn Scudder’s, welcber Familien und 
neiie Gattimgen unter den primaren Hexapoda festsetzt. 

Herr S c u d d e r hat sicb, meiner Ansicht nacb, bei mehreren An- 
lassen geirrt, aber wir stimmen in mehreren Punkten tiberein. Die 
neuen Gattungen, die er schuf, verlangen eine grundliche Untersuchung, 
welche ich mir fur etwas spater vorbehalte. Aber es ist merkwurdig, 
zu constatiren, dass Herr Scud der in Amerika wenig Typen vorfand, 
welche den in Europa aufgefundenen ahnlich sind. 
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Ueber die Gesteine der Bindt in Ober-Ungarn. 

Von A. V. Groddeck in Claustlial. 

Die gTossartig’en erzherzogl. Albrecht’sclien Spatbeisensteingruben 
der Bindt, welcbe man von Marksdorf aus, einer Station der Kaschau- 
Oderberger Balm, erreicht, werden in der Literatur nur selten erwabnt. 
G. V. Bath hat sie in seinem Berichte iiber eine geologische Eeise nach 
Ungarn im Herbst 1876 i) am speciellsten bescbrieben. 

Die Lagerstatten, welcbe diese Gruben bebauen, gebdren einer 
von West nacb Ost, zwiscben Dobschan nnd Kascbau, sicb erstreckenden, 
schmalen Zone von vorwiegenden Schiefergesteinen an (grtine Schiefer 
nacb F 0 e 11 e r 1 e), welcben man ein devonisches Alter zugeschrieben 
bat. 2) Diese Bestimmung ist sebr nnsicber, da Versteinerungen in der 
bezeicbneten Gesteinszone nirgends gefunden sind; sie grundet sicb darauf, 
dass im Hangenden versteinenmgsfiihrender Koblenkalk und im Liegenden 
krystalliniscbe Schiefer aiiftreten, von denen man vermuthet, dass sie zum 
Theil den alteren palaozoiscben Scbichten zuzurechnen sein mdcbten. 
Die schmale Zone devonischer (?) Gesteine beberbergt in ibrer ganzen 
streicbenden Erstreckung eine grosse Zabl von wichtigen Spatbeisen- 
steinlagerstatten 3)^ welcbe sammtlicb, im grossen Ganzen, den Scbichten 
parallel liegen. 

Diese Lagerstatten, welcbe bei Dobscbau, Bindt, Kotterbach, 
Poracs, Slovinka, Gdllnitz, Zsakarocz etc. bebaut werden, bat man bald 
als Lager, bald als Lagergange aufgefasst. 

Im August 1884 batte icb Gelegenbeit unter der freundlicben 
Fiibrung der Herren Bergratb W. Kohler und Scbichtmeister Bakus 

b Sitzungsbericlite d. naturhistorisclien Vereins der preuss. Rheinlande u. West- 
falens vom 2. October 1876 und der niederrbein. Gesellscbaft fiir Natur- und Heil- 
kunde vom 6. November 1876. 

Vergleicbe Erlauterungen zur geologiscben Uebersicbtskarte der osterr.-ungar, 
Monarcbie von v. Hauer. Blatt III, pag. 502—509. 

z. Tb. mit Kupfer- und Quecksilbererzen. 
b V. Cotta, Die Lebre von den Lagerstatten der Erze, pag. 301 u. 306, Bd. 11, 

und „Berg- u, Huttenmanniscbe Zeitung“ 1861, pag. 58, 124 u. 151. 
Erb. V. Andrian, Jabrb. d. k. k. geolog. Eeicbsanst. 1859, pag. 39. 
Faller, Jabrb. d. k. k. Montan-Lebranst. Bd. XVII, 1867, pag. 132. 
G. V. Ratb, Bericbt uber eine geologiscbe Reise nacb Ungarn. S. oben. 

Jabrbucb der k. k. geol. Eeicbsanstalt 1885. 35. Band. 4. Heft. (A. v. Groddeck.) 
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die Bindt zii besuchen. Der Aufentlialt daselbst konnte leider nnr sebr 
kurz sein, so dass ein eingehendes Studinm der dortigen 
Verbaltnisse ausgeschlossen war. Bei dem fllicbtigen 
Besucli flbssten mir die Gesteine, welche die Spatbeisen- 
steinlagerstatten der Bindt umschliessen, ein besonderes 
Interesse ein, da unter denselben gelbe und grllne Schiefer 
eine sebr wicbtige Rolle spielen, welcbe den von mir 
frliber bescbriebenen Scbiefern bei Holzappel, Wellmicb, 
Werlau, Mitterberg und Agordo ansserlich ganz abnlicb 
seben. 

Der Umstand, dass in der Bindt, ebenso wie bei 
den genannten Orten Lagerstatten bebant werden, welcbe 
bald als Lager,. bald als Lagergange gedeiitet sind, 
Hess es mir besonders wtinscbenswertb erscbeinen, aucb 
die Bindter Gesteine genauer zu untersucben. 

Die erzberzogl. Cameraldirection in Tescben kam 
meinem Wunscbe dadurch gutigst entgegen, dass sie mir, 
unter Hinznfitgnng beistebenden Profils, eine Gesteinssiiite 
libersandte, welcbe das Material zn den folgenden Unter- 
sucbungen lieferte. 

Die zugebbrigen cbemiscben Analysen sind sammt- 
licb von Herrn Dr. Sommer lad im Laboratorinm der 
kbniglicben Bergakademie zn Claustbal ausgeftlbrt. 

D e r K a 1 k N r. 1 ist ganz dicbt, bis sebr fein- 
krystalliniscb, bat einen matten oder krystalliniscb scbim- 
mernden Brucb und rotblicbe (Eisenoxyd) bis weisse 
Farbe. 

Intensiv rotb gefarbte Partien des Kalks und Trlimmer 
von weissem krystalliniscb kbrnigen Kalkspatb durcb- 
zieben das Gestein aderartig. 

Der r 01 b e S c b i e f e r Nr. 2 gibt beim Anbancben 
Tbongerucb ; er bat eine dunkelbraunrotbe Farbe, erdigen 
Briicb und wird von scbmalen, Cblorit, Quarz und Carbonat 
(Doloniitspatb) enthaltenden Trllmmcben durcbzogen. 

Die vereinigte mikroskopiscbe und cbemiscbe 
Analyse des Gesteins zeigte, dass dasselbe keine klasti- 
scben Gemengtbeile besitzt, sondern aus Krystallcben und 
krystalliniscben Kbrnern folgender Mineralieu bestebt: 

Sericit^), Quarz, Dolomitspatb, Cblorit und Titan- 
eisen. Fin vielleicbt amorpbes Eisenoxydpigment (Rotb- 
eisenstein) farbt das Gestein braunrotb. 

Der S e r i c i t bildet in Gestalt eines filzigen Gewebes 
die Hauptmasse des Gesteins. 

Die einzelnen gerade ausloscbenden Fasercben baben 
meist nur 0*02 Millimeter Lange; selteu beben sicli 
grbssere Krystallcben von 0*04 Millimeter Lange und 
0'005 Millimeter Breite bervor. 

S. Neues Jahrb. f. Mineralog. etc., pro 1882, II. Beilageband pag. 72 fi. — 
Jabrb, cl. k. k, geolog. Eeiclisanstalt. 188.1, pag. 397. 

Sericit nenne icb bier alle kryptokrystalliniscben feinscbuppigeii bis feinfaserigeu 
Mineralmassen von der cbemiscben Zusaminensetzung des Kaliglimmers. 
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Der Q u a r z imd der D o 1 o m i t s p a t h siiid in dern filzigen Sericit- 
gewebe sehr imgleiclimassig vertheilt, und zwar einestlieils in Form 
einzelner, riindliclier oder unregelmassig eckiger Kbrnclien (0‘04 bis 
0*05 Millimeter Durcbmesser im Darcbsclmitt) oder krystalliniscli kbrniger 
Aggregate, anderentbeils in Form kleiner regellos verlaufender Triimmcben. 

Der Cblorit findet sicb vorwiegend mit Dolomitspatb verwacbsen 
in isolirt liegenden, ganz klaren, rimdliclien bis langlichen Partien von 
im Durcbscbnitt 0*6 bis 0*7 Millimeter Grosse. In letzteren liegen viele 
nadel- oder leistenformig gestaltete Kiystalldurcliscbnitte eingei)ettet, 
welcbe bei Anwendiing aiifFallenden Liclites scbwarze Farbe und metal- 
liscben Glanz zeigen. 

Etwas kleinere Kiystalldurcliscbnitte, oder aucb kcirnige Massen 
von derselben pliysikaliscben Bescbaffenbeit sind in der Hauptmasse des 
Gesteins vielfach zu tinden. Da sicli diese Kiystallcben und Kbrnclien beim 
Kocben der Scbliffe mit Salzsaure nicbt Ibsen, sind sie, mit Rucksiclit auf 
einen Titansauregebalt des Gesteins, als Titaneisen anzuspreclien. 

Das in kocbender Salzsaure vollstandig Ibsliclie Eisenoxyd- 
pigment ist in dem Gestein ziemlicb gleicbmassig vertlieilt. Einzelne, 
etwa 0*5 Millimeter grosse Flecken sind bis zur Ilndurcbsichtigkeit ge- 
farbt 5 aus der dunkel braunrotben Masse derselben leucbten bei An- 
wendung durcbfallenden Licbtes ganz klare Sericitfasercben, sowie 
Dolomitspatb- und Quarzkbrncben bervor. 

Andererseits finden sicb aber aucb Stellen, welcbe, wie oben 
bereits erwabnt, ganz frei von Pigment sind. 

Enter diesen, im gewblinliclien Licbte wasserklaren Stellen interes- 
siren solcbe von langlicb recbteckiger Gestalt (0*16 Millimeter lang und 
0*03 Millimeter breit) dadurcb, dass dieselben im polarisirten Licbte 
ganz verscbwinden, indem sie sicb ebenso, wie die Hauptmasse des 
Gesteins zusammengesetzt zeigen. Es ist fraglicb, ob diese Gebilde 
Pseudomorpbosen sind. 

Das Pigment erscbeint, selbst bei Anwendiing starkster Vergrbsse- 
rung, aus winzigen, rimdlicben Kbrncben gebildet; niir da, wo in den 
wasserklaren Partien des Gesteins rbtblicbe Flecken bemerkt werden, 
zeig-t es die Form krystallinischer Blattcben (Eisenglimmer). 

Die cbemiscbe Analyse des Gesteins Nr. 2 ergab: 

In Salzsaure 
losliclier Tbeil 

In Salzsaure 
unlosliclier 

Tbeil 

Filr sich in 
besonderen 

Portionen be- 
stinimt 

Summa 

Kieselsaure.' 0*81 47*08 _ 47*89 
Thonerde. 1*49 18*27 — 19*76 
Eisenoxyd. 5-21 2*03 _ 7*24 
Eisenoxydul. — 1*30 — 1*30 
Kalk. 3-93 0*26 — 4*19 
Magnesia. 353 136 — 4*89 
Kali. — — 4*11 411 
Natron. — — 1*20 1*20 
Wasser. — — 2*49 2-49 
Kohlensaui’e. — 

__ 7*02 7*02 
Titansanre. 1 0*21 0*21 

Sunima . . . I 1 1 1 100*30 

spec. Gewicht = 2'847. 

Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (A. v. Groddeck.) 85 
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Daraus lasst sich iinter Zugrundeleg-img cler (lurch das Mikroskop 

erhaltenen Aufschliisse folgende Mineral-Zusammeiisetzung bereclinen: 

R01her Schiefer Nr. 2. 

SiO^ Al, 0, Fe.^ Cg FeO j CaO :Mg 0 KMj ^ 
Fa^O H^O (70^ Ti Og Summa 

Sericit 0 • . 24-33 19-41 2-22 b-26 4-11 1-20 2-42 53.95 
Clilorit . . 1-82 1-06 1-30 1-36 0-74 6-28 
Quarz . . . 21-74 21-74' 
Eisenoxyd 1 

(Pigment) . 5.21 5-21 
Dolomitspath 13-93 3-53 6-97 14-43 
Titansaure d. 1 j 

Titaneisens i 0-21 0-21 
Differenz . . , i -0-71 -0-19 —0-67 +0-05 — 1-52 

Summa , . 47-89 19-76 7-24 l*30:4-19;4-89 4-11 1-20 2-49 7-02 0-21 100-32 

Procentische Ziisammensetzung des: 

Sericits 

45'11 Si 0-2, 

35-98 AOs 
4-11 Fe^O^ 

0-48 CaO 
7-62 KoO 
2-22 Na^O 
4-48 H^O 

100-00 

Clorits 

28-98 SiO<, 
16-88 AkO, 
20- 70 FeO 

21- 66 Mg 0 
11-78 H^O 

100-00 

Dolomitspaths 

27*24 CaO 
24-46 MgO 

48-30 CO^ 

100-00 

Rothes Cou glome rat Nr. 3. 

Dasselbe euthalt sehr viele kleine, gelb bis rotblicb gefarbte, 
sericitiscb glanzende ScbieferstUckcben, ferner Brucbstlicke eines dicbten, 
bellgrauen, bis jetzt nicbt naher bestimuiten Gesteins imd sehr vielen 
klaren Quarz, in bis baselnussgrossen Partien, von welcben es mir sehr 
zweifelbaft erscbeint, ob es Geschiebe oder Ausscbeidimgen sind. 

Daniit ist, nacb dem Eindriicke, den icb von diesem Conglomerat 
bei meiner Anwesenbeit in der Bindt batte, die Zabl der in dem Gestein 
entbaltenen Geschiebe etc. nocb nicbt erscbopft. Das mir vorliegende 
bescbrankte Material gestattete aber zunacbst keine weiteren Unter- 
sucbungen. 

Sehr interessant ist das intensiv rotb gefarbte Bindemittel. Bei 
Betracbtung mit blossem Auge oder mit der Liipe, erscbeint es stark 
glanzend , sericitiscb und dabei scbieferig bis flaserig ausgebildet. ■— 
Stellenweise bat es eine griinlicbe, cbloritiscbe Farbimg. Nacb Ausweis 
der mikroskopiscben Untersiicbung bat das Bindemittel dieselben minera- 
logiscben Bestandtbeile wie das Gestein Nr. 2; Sericit, Quarz und ein 
Carbonat walten vor. 

b Nach der Formel 2 0, K.^ 0, 3 Og, 6 Si 0.^. 
0 37 37 33 4 F/g 0, 5 (MgFe) 0, 3 Si 0^. 
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Die Anordnimg’ der Sericitfasercdien imd die Vertlieilnng- eiiies 
rothen, aus staubartigen Theilen von Eisenoxyd bestehenden Pigments^, 
sowie schwarzer, metallisch glanzender Partikelchen (Titaiieisen) ))e- 
dingen die flaserige Structur. •— Die einzelnen Flasern zeigen wimder- 
bar gewimdene und gedrebte Fornien, wie wenii die ganze Masse einer 
Streckung unter starkem, aber ungleicLniassigen Druck ausgesetzt 
gewesen ist. 

Wie im Gestein Nr. 2 finden sicli auch in dem Bindemittel ganz 
klare, vom Pigment nicbt beriihrte Partien, welche vorwiegend aus 
Carbonat und einem chloritischen Mineral besteben. 

Die gelben Schiefer Nr. 5 und Nr. 7. 

Diese Schiefer seben den diinnschiefrigen Varietaten des „Weissen 
Gebirges“ von Holzappel, Wellmich und Werlau, sowie den „Lager- 
schiefern“ von Mitterberg und den ,,Weissen Schiefern“ von Agordo ganz 
ahnlich; sie sind ziemlicb diinnschiefrig, baben eine bell gelblicbe bis 
weisslicbe, oder stellenweise licbt griinlicbe Farbe und entbalten mebr 
Oder weniger reicblicb Quarzknauern. 

Die durcb das Mikroskop und die cbemiscbe Analyse zu ermit- 
telnden Bestandtheile dieser Schiefer sind: ein Carbonat (Spatheisen- 
stein)^ Sericit, Quarz, Apatit (?), Tbonschiefernadelchen (Rutil) und etwas 
Scbwefelkies. Die Erscheinungsweise dieser Mineralien ist wesentlicb 
dieselbe, wie die in den von mir friiber bescbriebenen gleicben Gesteinen 
der oben bezeicbneten Localitateu und bietet desbalb zu besonderen 
Bemerkungen keine Veranlassung. 

Hervorzubeben ware nur, dass die gelbe Farbe dieser Gesteine 
von der sagenitartigen Farbe der Tbonscbiefernadelcben (Rutil) berrlibrt 
— wie die Betracbtimg der Scbliffe bei autfallendem Licbte lebrt. 

Die cbemiscbe Analyse des Gesteines Nr. 7 ergab: 

Gelber Schiefer Nr. 7. 

■ 
In Salzsaure 

jloslicher Theil 
1 

In Salzsaure 
unloslicher 

Theil 

Fiir sicli in 
besonderen 

Portionen be- 
stimmt 

Summa 

Kieselsanre. 0*58 35*09 _ 35*67 
Thonerde. 0*77 12*64 — 13-41 
Eisenoxyd. 1*15 — — 1*15 
Eisenoxydul. 21*46 — — 21*46 
Manganoxydul .... 1*26 — —' 1*26 
Kalk. 0*79 0*26 — 1*05 
Magnesia. 1*91 0*21 — 2*12 

Kali. — — 3-56 3*56 

Natron. — — 0*66 0*66 

Wasser. — 1*49 P49 

Kohlensaure .... 16*30 16*30 

Titansaure. — — 0*73 0*73 

Phosphorsaure .... — — 0*22 0*22 

Summa ... I 
1 
i 99*08 

spec. Gewiclit = 3*172 

85* 
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Daraus ist zu berechnen: 

Gelber Scliiefer Nr. 7. 

^ _j Si O2 A’, O3 \Fe^O, FeO 31n 0 CaO Mg 0 K^O Nci^O^ H<iO GO^ TiO^^P^O, SmuDia 

Spath- 
eisenstein 
Sericit . 
Quarz . 
Apatit . 
Eutil. . 
Reste . 1 

19-33 
16-34 

15-80 

-2-39 

1-15 
21-46 1-26 0-79 

0-26 

1-91 
0-21 

■ 

3-56 0-66 1-93 

' 

-0-44 

16-61 

-0-31 
0-73 

0-22 

42-03 
42-64 
16-34 
0-48i 

0-73 
-3-14 

Summa . 35-67 13-41! l-15'2r46|l-26'l-05j2-12;3-56,0-66 
1 . 1 1 1 1 1 

1-49 16-3l|0-73|0-22 99-08 

Procentiscbe Zusammensetziing- des: 

S e r i c i t s 

45-33 &'0, 
37-06 Al,b^ 
2-69 Fe^O^ 

0-49 MgO 
8-35 K^O 
1-55 iVa, 0 

4-53 _ 

100-00 

Spatheisensteins 

51-06 FeO 
2-99 MnO 
1-88 CaO 

4*55 MgO 
39-52 GO^ 

100-00 

Die schwai’zen Scbiefer Nr. 9 und Nr. 10. 

Die schwarzen Scbiefer haben das Anselien der sogenannten 
Gangthonscbiefer des Oberbarzes, der Labngegend etc. Zwiscben den 
gewnndenen Blattern dieser Scbiefer bnden sicb Spatbeisenstein und 
Kupferkies in Knaueru und Adern. 

Im bbcbsten Grade iiberrascbend ist das mikroskopiscbe Bild 
dieser Gesteine. 

Als Bestandtbeile lassen sicb einzig und allein auffinden: Quarz, 
Sericit, ein Carbonat, Tbonscbiefernadelcben (Rutil) und ein kobliges 
Pigment, welcbe sammtlicb in der gewobnlicben, scbon oft bescbriebenen 
Erscbeinungsweise auftreteu. 

Das Ueberrascbeude liegt darin, dass durcb die Anordnung des 
kobligen Pigments eine ausserordentlicb feine und zierlicbe Faltelung 
des im Wesentlicben aus einem Msserst feinkornigen Quarzaggregat 
mit Sericit bestebenden Gesteins bervortritt. 

Man erkennt dieselbe bereits bei Betracbtung der Scblitfe 
mit der Lupe; unter dem Mikroskop tritt sie natlirlicb kraftiger 
bervor. 
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Die chemisclie Analyse ergab folgende Resultate: 

Schwarzer 8ehiefer Nr. 9. 

In Salzsaure 
loslicher Theil 

In Salzsaure 
un loslicher 

Theil 

Fur sich in 
hesonderen 

Portionen he- 
stimmt 

Summa 

Kieselsaure.< 0-46 60-30 _ 60*76 
Thonerde . 18*26 — 18*26 
Eisenoxyd.i 0*96 1*54 — 2*50 
Eisenoxydiil. 1*50 — — 1*50 
Manganoxydul . . . . j — 1*38 — 1*38 
Kalk. 2*15 0*45 — 2*60 
Magnesia.’ 1*31 1*54 — 2*85 
Kali. — — 3*29 3*29 
Natron . . •. — ‘0*10 0*10 
Wasser. — — 1-95 1*95 
Kohlensanre. — — 3*47 3*47 
Titansaure. — — 0*32 0-32 
Schwefel. — 0*35 0*35 
Kohlenstolf. — 0*25 i 0*25 

Snmma . . . 99*58 

spec. Gewicht = 2*822. 

Schwarzer Schiefer Nr. 10. 

In Salzsaure 
loslicher Theil 

In Salzsaure 
unloslicher 

Theil 

Fiir sich in 
hesonderen 
Portionen 
bestimmt 

Summa 

Kieselsaure. 0*22 72*21 72*43 
Thonerde. 0*41 13*89 — 14*30 
Eisenoxyd. 1*33 1*24 — 2-57 
Eisenoxydnl. 1*41 — 141 
Manganoxydul .... 0-23 0*11 0*34 
Kalk. 0-23 0*27 — 0*50 
Magnesia. 0*23 0*34 — 0-57 
Kali. — — 3*74 3-74 
Natron.. — — 0*78 0*78 
Wasser .... ... — — 1*86 1*86 
Kohlensanre. — — 1*59 1*59 
Titansaure. — — 0*34 0*34 
Schwefel. — — 0*11 O'll 
Kohlenstoff.| — — 0 45 0*45 

Summa . . . i 100*99 

spec. Gewicht = 2*794. 

Nach Abzng* des Schwefelkieses (berechnet ans dem Schwefel 
imd dem im Ibslicben Theil befindlichen Eisen), des Entils, Kohlen- 
stolFes imd des Carbonats (berechnet ans der Kohlensanre nnd den 
im Ibslicben Theil befindlichen Basen) bleibt — entsprechend dem 
Ergebnisse der mikroskopischen Analyse — ein Gemenge von Sericit 
nnd Quarz tibrig. 
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In diesem verhalt sich: 

H : K^) : Al 

bei Nr. 9 ... . 0-22 0-2036 0-3863 
1-OS 1 1-94 

rund . . 1 1 2 

bei Nr. 10 . . . 0-21 0-1342 0 3081 
1-56 1 2-29 

rund . . 1*5 1 2 

Diese Verhaltnisse entsprechen zwar nicht scharf der idealen Kali- 
glimmerformel, aber wohl den Eesidtaten der bekannten Kaliglimmer- 
analysen. 2) Wird imter der Annahme Al: Si '.1 der Kieselsaure- 
gebalt des Sericits bestimmt iind dieser bei den Berechnungen der 
Analjsen der Schiefer Nr. 9 und Nr. 10 zii Griinde gelegt, so erhalt 
man die folgenden Resultate: 

Scbwarzer Schiefer Nr. 9. 

SiO^ AI2 FeO \MnO CaO MgO^^K^O Na^O H2O CO2 Ti 6»2 S c Sninma 

Carbonat 
Sericit . 
Qiiarz . 
Eutil . . 
Scbwefel- 
kies . . 

Kohlen- 
stoff. . 

Differenz 

1 
23-16 
37-60 

18-26 2-50 
1-12 

0-30 Fe 
i=0-?»Fe0) 

+ 0-08 

1-38 
2-15 
0-45 

1-31 
1-54 3-29 

1 

'0-10 1-95 
3-81 

- 

-0-34 

0-32 

0-35 

0-25 

8-39 
52-63 
37-60 
0-32 

0-65 

0-25 
-0-34 

Summa . 60-76 18-26 2-50 1-50 1-38 2-60 
1 

2-85 3-29|0-10 1-95 3-47 0 32 0-35|0 25! 99-58 
i 1 ! 

Procentische Zusammensetzung des: 

Sericits Carbonats (Braunspath) 

44-0] SiO^ 
34-69 Al,Oi 

4-75 Fe,0^ 
0-86 GaO 
2-92 MgO 
2- 62 MnO 
6-25 Z2O 
0-19 Na^O 
3- 71 Ho^O 

100-00 

13-35 FeO 

25-63 GaO 
15-61 MgO 

46-41 

100-00 

’) Zu dem Kalium sind Natrium, Mangan, Calcium und Magnesium R“) zu 
dem Aluminium das Eisen des Eisenoxyds hinzugereclmet. 

0 Vergleiche Bamelsberg, Mineralchemie. 
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S c li \v a r z c r 8 e li i e f e r N r. 10. 

0, Al.,0^ FeO Mn 0 i CaO \Mq 0 1 ■ K.,0 ^ 00., n 0, .S’ Somma 
i 

Carbonat 
Sericit . j 
Quarz . [ 
Rutil . . 
Scliwefel- 
kies . . 

Kohlen- 
stoff. . 

Differenz 

|l8-47 
53-96 

14 3'^ 2-57 
1-30 

0 *09 Fe 
(=0-llFeO5 

4-0-02 

0 23 
0*11 

0230*23 
0 27 0-34 3-74 0-78 1-86 

1-36 

4-0*23 

0-34 

o-ii 

0-45 

3-35 
42-44 
53-96 

0-34 
I 

020 
1 

0-45', 
4-0-251 

Summa . l72-43!l4-30|2-57| 1*41 i0-34'0-50 0-57!3'74 0-78,1*86' r59 l0-34 O'll 0*45 I00-99i 
I II I I I I I I . I I . . I 

Procentische Zusammensetzung des: 

S e r i c i t s 

43-52 SiO. 
33-69 

6‘06 Fe^O^ 
0-64 CaO 
0-80 MgO 
0‘26 MnO 
8-81 K^O 
1-84 Na,0 
4-38 R^O 

100-00 

, Die griinen ScPiefer Nr. 4 und 6. 

Diese Gesteine sind feinschuppig, haben einen an dichten Chlorit- 
schiefer erinnernden Glanz und eine hell graugriine, stellenweise etwas 
rotblicbe Farbe; sie werden von Adern eines Carbonats durcbzogen. 

Die nab ere Untersuchung mittelst des Mikroskops und der cbe- 
miscben Analyse ergab, dass die Gesteine Nr. 4 und Nr. 6 folgende 
Mineralbestandtheile enthalten: 

1. Ein Carbonat von der Zusammensetzung 4 Ca CO^ + {Fe Mg) CO^; 
2. Chloritoid; 
3. Quarz; 
4. Plagioklas (Albit); 
5. Titaneisen z. Th. in Titanit (Leukoxen) umgewandelt; 
6. Eisenoxyd. 

Chloritoid — (im gewohnlichen Liclite hellgriin, zwischen gekreuzten 
Nicols dunkelbraunlicli bis scbwarzlicli und beiin Drelien des Praparates 
nur geringe Unterscbiede der Helligkeit zeigend und deswegen oft fast 
anisotropterscheinend) — bildet in dem mikroskopiscben Bilde den auf- 
fallendsten Bestandtheil. — Die einzelnen, meist lappigen Blattchen 
desselben vereinigen sick zu einem vielfach zerrissenen, selir gross- 
maschigen Netzwerk, in dessen Zwischenraumen Carbonat, Quarz und 
Plagioklas liegen. Das Carbonat erscbeint theils in einzelnen scharf be- 
grenzten Pbomboederdurcbschnitten, theils in krystallinischen Kornern 
und kbrnigen Aggregaten regellos durch das Gestein zerstreut. Quarz 

Carbonats 

6-87 CaO 
6-86 MgO 
6*86 Mn 0 

38*81 FeO 
40*60 0 0^ 

100*00 
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imd Plagioklas (Albit) sind ausserst femkornig (O'Ol—0’02 Millimeter 
gross) ausgehildet. 

Ziemlicli gieichmassig dnrcli das ganze Gestein vertheilt. oder 
aucli stellenweise vorvviegend an Chloritoid gebiinden, treteu in Korncben 
nnd Blattcben, welcbe entweder ganz vereinzelt liegen oder sick zn 
aderfbrmigen Partien aggregiren, Titaneisen (schwarz) nnd Eisenoxyd 
(rotli diirchscheinende Blattcben) anf. 

Das Titaneisen ist mehr oder weniger vollstandig in Titanit (Leii- 
koxen) ningewandelt. Thonscbiefernadelchen feblen diesen Gesteinen 
ganzlicb. 

Die chemische Analyse des grlinen Scbiefers Xr. 4 ergab: 

1 
i In Salzsaure 
loslicher Theil 

In Salzsaure 
unloslicber 

Tlieil 

Fiir sich in 
besonderen 
Portionen 
bestimmt 

Summa 

Kieselsaure. 1*01 39*87 — 40*88 
Thonerde. 1*49 12*96 — 14*45 
Eisenoxyd. — 0*70 — 0*70 
Eisenoxydiil. 2-25 2*57 — 4*82 
Kalk.• . . 14*08 0 89 — 14*97 
Magnesia. 1*28 4*15 — 5*43 
Kali. — — 0*43 0*43 
Natron. — — 1*17 1*17 
Wasser. — — 2*82 2*82 
Koblensaure. — — 14*10 14*10 
Titansaure. — — 0*60 0*60 

Sninma . . . 100*37 

spec. Gewickt = 2*714. 

Ans dieser Analyse lasst sicli die inineralogisclie Ziisammensetzung 
des Gesteins wie folgt bestimmen: 

Si O -i FeoOa FeO Ca 0 0 KoO Na^O fli 0 co^ li Oo SoDima 

Plagioklas 0 
1 [ 

(Albit).... 8*43 2*41 0*43 1*17 12*44 
Cbloritoid 0 . . 8-36 14*32 2*57 4*15 2*64 32*04 
Qnarz .... 24*09 24*09 

1 Carbonat . . . 2*25 

0
0

 
o

 1*28 13*83 31*44 
Titaneisen, Tita- 

1 nit, Eisenoxyd 0*70 0*89 0*60 2-19, 
! Differenz . . . -2*28 _ +0*18 +0*27 - 1*83' 

j Summa . . 
1 i 

o
 

ob
 

0
0

 

14*45 0-70 

0
0

 14-97 5*43 0*43 1-17 2*82| 14*10 0*60 

C
O

 

o
 

o
 

Procentiscbe Ziisammensetzung des: 
Plagioklases (Albit) Chloritoids 

67-77 8i0^ 
19-37 Al,0.^ 
9-40 Na,0 

3-46 K,b 

100-00 

26-09 
44-69 AUa, 

8-03 FeO 
12-95 MgO 

8-24 H^O 

100-00 

Carbouats 

7-16 FeO 
4*07 MgO 

44-78 CaO 
43-99 OO2 

M (Na^ 0, K, 0), Al^ O3, 6 SiO,. 
0 0, (Fe 0, Mg OJ, Al^ O3, Si 0.,. 

100-00 
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Der Sclii efer Nr. 11 

stelit seinem g’anzen Verhalten nacli in der Mitte zwisclien den gelben 
Schiefern Nr. 5 und 7 und den grtinen Schiefern Nr. 4 nnd 6. 

Die Farbe ist theils liellgrlin, theils hellgelb. 
Unter dem Mikroskop untersclieidet man: ein Carbonat, ein chlori- 

tiscbes Mineral (Chloritoid ?), Sericit, Qiiarz nnd zn Titanit (Leukoxen) 
umgewandeltes Titaneisen, welches letztere in zieinlicli grossen, rnnd- 
lichen oder lauglichen, oft wie zerborsten aussehenden isolirt liegenden 
gelben Flecken von imregelmassigen Umrissen, im Gestein zer- 
streut liegt. 

Das Auftreten des Sericits nnd das Fehlen des Plagioklases nahert 
das Gestein den gelben Schiefern, seine mehr in’s Grtine spielende 
Farbe nnd das Fehlen der Thonschiefernadelchen dagegen den griinen 
Schiefern. * 

Das gritne Gestein Nr. 12. 

Die mir vorliegenden Stllcke dieses Gesteins zeigen keine Schiefer- 
strnctnr, sondern ein mehr massiges Geftige. 

Das Gestein, in welchem sich grosse, nnregelmassig gestaltete 
Ansscheidnngen von weissem Kalkspath nnd rothlich gefarbtem Qnarz 
tinden, erinnert seinem Aensseren nach wohl an ein Ernptivgestein 
(dichter Diabas). 

Die dnrch das Mikroskop wahrznnehmenden Stmctniwerhaltnisse 
konnen allein nicht entscheiden, sprechen aber wenig fiir die Richtigkeit 
einer solcheh Anffassnng. 

Nnr dnrch eine detaillirte geognostische Anfnahme wird die wahre 
Natnr des Gesteins ermittelt werden konnen, 

Als Gesteinsbestandtheile lassen sich mittelst des Mikroskops nnd 
der chemischen Analyse erkennen: Plagioklas (Orthoklas) ?, ein chlori- 
tisches Mineral (Delessit), Qnarz, Carbonat (Kalkspath), Rntil, Titanit 
(Lenkoxen) nnd Titaneisen. 

Die vier znerst genannten Mineralien bilden ein sehr gleich- 
massiges feinkbrniges Gemenge, welches nnr stellenweise grob- 
kbrniger wird. 

Klare, grbssere, dentlich gestreifte Plagioklaskbrner, welche ver- 
haltnissmassig recht selten zn finden sind, zeigen eine Anslbschnngs- 
schiefe von circa 18®. 

Meist ist der Feldspath sehr tiitbe, erfitllt mit lanter kleinen, 
gewbhnlich parallel gelagerten Faserchen nnd dabei nnr andentnngs- 
weise gestreift. 

Das chloritische Mineral (Delessit), Qnarz nnd Carbonat zeigen 
die gewbhnlichen Erscheinnngsweisen. 

Jahrbucb der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Beft. (A. v. Groddeck.) S6 
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Die cliemisclie Analyse des Gesteins Nr. 12 ergab: 

In Salzsaure 
jloslicber Theil 

In Salzsaure 
1 unlosiicher 

Theil 
1 

Fiir sicLi in 
besonderen 
Portionen 
bestimmt 

Summa 

Kieselsaure. 0-72 44-99 — 45-71 
Thonerde. 0'09 15-53 — 15-62 
Eisenoxyd. 145 2-51 — 3-96 
Eisenoxydul. — 6-49 — 6-49 
Kalk. 6-50 197 — 8 47 
Magnesia. 0-60 645 — . 7-05 
Kali. — — 0-29 0-29 
Natron. — — 1-67 1-67 
Wasser. — — 5-18 5-18 
Kohlensaure. — — 5-44 5-44 
Titansanre ..... i — — 0-22 0-22 

Snmma. . . 4 10040 

spec. Gewiclit = 2'797. 

Berechnet man die Analyse, nach Anleitimg des Residtats der 
mikroskopiscben Untersucliimg auf den Gelialt an Kalkspath (6’50 
Ca 0 0’60 MgO + 0*76 CO2) und Feldspath, letzteren imter Zugriinde- 
leg’ung von 0'29 K^O und 1,67 ATtgO nacli der bekannten Formel 

(AI2) SiqOiq so bleibt ein Rest, welclier einem Gemenge von Delessit 
{Fe Mg Ca)^ {Al Fe)^ 81^ O25) Quarz und Titanmineralien entspricht. 

Es ergibt si eh : 

Grlines Gestein Nr. 12. 

Si 0-2 FeO CaO ifg 0 h\0 Na-^O H2O CO2 TiO^ Somma 

Feldspath . . | 9-69 2-76 T67 
(Albit n. Ortho- 15-84 

klas?) . . . 1 Til 0-32 0-29 
541 4-63 6-49 2-02 1 

Delessit . . . ^ 
1 

9-22 
045 

7-91 
0-60 

6-15 
0-30 

3-45 
0-16 

[54'47 
1 2-11 2-81 T97 0-79 J 

Quarz .... 17-72 17-72 
Kalkspath. . . 6-50 0-60 5-76 12-86 
Titansanre der i 
Titanmineralien 0-22 0-22 

Differenz . . . 1 4-0'55 -T24 -0-32 -TOl 

Snmma . . j |45-71 15-62 396 6-49| op
 

-a
 

7-05 0-29 1-67 5-18 5-44 0-22i' 1 
10010 

Proeentis elie Zusammensetzung des Deles sits. 

31-56 SiO^ 
23-02 AUa, 

6-26 Fe 2O3 
11-91 FeO 
3-62 Ca O 

11-84 Mq 0 
11-79 IllO 

100-00 f 



131 Ueber die Gesteinc der IMiidt in ()ber-Ungani. 675 

Die Titaiisaure des (resteiii.s ist in deni Titaneisen. Until nnd 
Titanit (Leukoxen) iiachweisbar entlialten. Das Titaneisen ersclieint in 
Form schwarzer, metalliscli glanzender, in Salzsaiire unlijslicdier Kiirnelien. 

Rutil tindet sicli in isolirt liegenden, klaren Nadelclien (OT Milli¬ 
meter lang, 0*02 Millimeter breit) nnd Kdrncben von lebliaftem Glanz. 
starkem Brecbnngsvermdgen nnd gelbliclier bis brannliclier Farbe. 

Diese Nadelclien nnd Kdrncben sind znm Tlieil in eine trlibe, 
wachsgelbe Snbstanz (Leukoxen) nmgewandelt. 

Dnrcli eine Tlionlet’sche Ldsnng von 3T4 specifiscliem Gewicbt 
kann man die Titanmineralien von den tibrigen Gesteinsbestandtiicilen 
trennen. Die chemiscbe Prlifnng einer mittelst der T li o n 1 e kschen 
Ldsnng erhaltenen (>054 Gramm schweren Probe ergab neben etwas 
Kieselsaure nnr Titansanre, Kalk nnd Eisen. 

Sehr interessant ist es, dass sich ebenso wie in den von Kal- 
kowskyi) bescbriebenen Amphiboliten des Enlengebirges nnd in den 
von Saner 2) gescliilderten Amphiboliten des saclisiscben Erzgebirges 
ancli in dem griinen Gestein (Nr. 12) von der Bindt klare, als Olivin 
(Kalkowsky) oderTitanit (Saner) gedentete Mineralkdrnclien tinden, 
die zn rnndliehen nnd langlichen Hanfclien grnppirt sind oder die 
Rutile kranzfdrmig nmgeben. 

Die Erscbeinnngsweise dieser Mineralkdrnchen in dem Bindter 
Gestein entspricbt genan den von Kalkowsky nnd Saner gegebenen 
Bescbreibnngen nnd Abbildnngen. 

Versncbe, das fragliclie Mineral zn isoliren nnd dnrcli cliemische 
Analyse zn bestimmen, batten keinen Erfolg. 

Olivin ist es keinesfalls, denn bei Behandlnng der Sclilitfe mit 
warmer Salzsanre bleibt es ganz nnverandert. 

Der Dentnng der Mineralkdrnclien als Titanit widersprechende 
Beobachtnngen wnrdeii niclit geniaclit. Ein Uniwandlnngsproduct des 
Rntils sind sie aber scliwerlicli, da letzterer sicb zn waclisgelben, 
triiben Leukoxen nmwandelt nnd ein Abbangigkeitsverbaltniss der 
klaren Mineralkdrncben voni Rntil niclit vorliegt; sie verbreiten sicb 
ganz nnabbangig vom Rntil nnd zeigen Formen, welclie anf die des Rntils 
nicbt znrilckfiibrbar sind. 

Die Strnctnr d e r Bin d t e r S p a t b e i s e n s t ei n -L a g e r s t a 11 e n 
ist eine dnrcbans massige. 

Der Spatbeise 11 stein bat eine bell gelblicbe Farbe nnd gross- 
blatterige Bescbaffenbeit; er ist reicblicb mit Qnarz verwacbseii nnd 
fiibrt stellenweise Knpferkies; ancb Fablerz ist vorgekommen. 

Die mineralogische Bescbaffenbeit erinnert so an die der Sieger- 
lander Spatbeisenstein-Lagerstatten, dass icb niicb vor den Abbanstdssen 
der Bindt in das Siegerland versetzt zn sein glanbte. 

Eine bemerkenswertbe Abweicbnng liegt aber in dem sporadiscben 
Anftreten von Tiirmalin innerbalb des Spatbeisensteins der Bindt nnd 
der benacbbarten Grnben. 

0 Die Gneissformation des Eulengebirges. Leipzig 1878, pag. 37. Taf. I, Fig. 9. 
0 Neues Jahrb. f. Mineralogie etc. 1879, pag. 574. 
0 Vergl. G. V. Eatli, Bericht iiber eine geologiscbe Eeise nacb Uugarn. 

1. c., pag. 9. 
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Der Turmalin von diinkler Farbe erscheint in Form kleiner nadel- 
fbrmiger Kr} stalle im Spatlieisenstein imd Qnarz eingewacksen. 

Das Vorkoinmen erregt grosses Interesse, weil es in erzfiihrenden 
Lagerstatten recbt selten ist. 

Die im Vorstehenden gescliilderten, dem Devon zugerechneten 
Gesteine liaben einen von dem normalen Verbalten palaozoiscber Scbicbten 
sebr abweicbenden Habitus, welcber berecbtigt, dieselben als metamor- 
pbiscbe zu bezeicbnen. 

Die Untersucbung derselben soli einen Beitrag zur naberen Kennt- 
niss soldier metamorpbiscben Scbicbten liefern, welcbe Erdagerstatten 
einscbliessen, die als Lagergange bezeicbnet werden. 

') Mir ist Turmalin von folgeuden Erzlagerstatten bekanut: Grube Zemberg bei 
Dobscbau (Berg- und Huttenni. Zeitung, 1861, pag 151); Beresowsk nnd einige andere 
Gruben des Ural (G. Bose, Beise nacb dem Ural. 1, pag. 190, 437. H, pag. 502 
nnd 503); westliches Ufer des Kravik-Fjord in Norwegen, (Zeitschr. d d. geol. Gesell- 
scbaft, Bd. 23, pag. 269 und 391); Illampu in Bolivia (Neues Jahrb. f. Mineralogie etc., 
1866, pag. 83) und einige Zinnerzlagerstatten (Neues Jabrb. f. Mineralogie. 1854, pag. 787. 
Zeitschr. d. d. geol. Gesellschaft 1884, pag. 642). 



Kritische Beitrage zur Kenntniss des Torfes. 

Von Dr. J. 
Cantoussclinllelirer in Trogen (Appenzell). 

Mit einer lithogr. Tafel (Nr. XJI). 

Die folg’enden Mittheilungen stiitzen sicli aiif die Untersiicliung' 
von iiber 100 Torfproben ans der Schweiz, Bbhmen, Ostpreiissen, 
Sachsen, Mecklenburg, Oldenburg, Hannover, Holland und Frankreich 
durch ca. 1600 in Wort und Skizze protokollirte Praparate. 

A. Brackwassertorf? 

In „Archives neerlandaises des sciences etc., Taf. XHI, pag. 
466 ff., Harlem 1878“ hat Herr Dr. Seelheim eine interessante Studie 
verbffentlicht iiber die ..tourbieres d’eau saumdtre'''. Der betreffende Torf 
Oder ^Berrie'^ tindet sich auf den Inseln Walchern, Zuid Beveland, 
Tholen und Schouwen iin Miindungsgebiet der Schelde und des Mervede 
unter folgenden, nach brieflichen Mittheilungen des Autors erganzten 
Lagerungsverhaltnissen: 

1. 1—4 Meter Sand und Thon mit marinen Mollusken, Foramini- 
feren und Schwammnadeln (Zeeklei = Meeresthon der holliind. Geologen; 
conf. Posthumus und van Bemmelen, Atlas van Kederland, twede 
Druk Amsterdam 1881, Xr. 2 und 20). 

2. 1—1*5 Meter Torf, dessen Oberflache nirgends den normalen 
Stand des Seespiegels erreicht, sondern meist 2—3 Meter A. P. (unter 
dem Amsterdamer Pegel) liegt. 

3. Fine diinne Lehmschicht mit ^^coquilles marines’''. 
4. Flugsand des Diluvium, zu oberst mit etwas jiingerem Material 

vermischt, in welchem marine Spongiennadeln und Diatomeen vor- 
kommen. 

Es soil dieser ziemlich aschenreiche Torf seines Salzgehaltes 
wegen daraufhin ausgelaugt worden sein und vorherrschend aus Arundo 
Pliragmites L. bestehen, wahrend Carex- und Juncus-Arten nicht ge- 
funden wurden; dagegen zeigen sich im Sand des Liegenden Aeste und 
Zweige von Baumen (Coniferen u. a.) eingeschwemmt. 

JahrlDiich der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (J. Friili.) 
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Es liandelte sich ofFenhar zunachst darum, den Nachweis ftir die 
brackische Lebensweise des Schilfrobres zu liefern. Der Autor weist bin 
aiif die lippigen, bis 3 Meter boben Pbragmites in Canalen, z. B. dem 
neuen Nordseecanal bei Velzen, dessen Wasser etwa 30®/,, Meerwasser, 
also ein Drittel des Salzgebaltes der otFenen See entbalt. Da die 
cbemiscbe Analyse jener Riesenbalme einen iiberwiegenden fsecbsfacben) 
Gebalt an Natrium und Cblor aufweist gegenUber den Binnenlandpflanzen, 
die daselbst kaum 1 Meter hocb werden, so erblickt S e e 1 b e i m in 
dem Drittel des Salzgebaltes einen giinstigeren Einfluss aufdas Wacbstlmm 
des Scbilfrobres als im sUssen Wasser, imd wird so veranlasst, jene 
grossen Formen als Brackwasserformen aufzufassen. Da sich ferner im 
Canal bei Velzen die Neubildimg des Derrie aiis Pbragmitesresten beob- 
acbten lasst, und zwar in einer Form, welche sicb von der seelandiscben 
Torfschicht gar nicht iinterscbeidet, der bedeutende Salzgebalt dieser 
letzteren ein Factum ist, grdssere Hebimgen und Senkimgen aber nicht 
anzunehmen sind, so wird Seelb eim dazu gefuhrt, jenen seelandiscben 
Derrie als „ BrackwassertorP‘ zu bezeicbnen. Seelb eim denkt sicb 
den Torf auf Alluvium der Fllisse entstanden, welches seewarts nacb 
und nacb durcb eine Diinenkette so gescbiitzt wurde, dass Phragmites 
waldartig vegetiren konnte, indem das wenige durcb Diinenlucken (zum 
Theil Flussmiindungen) hereintretende Seewasser das Gedeihen des 
Rdhrichts forderte. Als sich aber die Flussarme (Flussmunduugen ?'^ 
erweiterten und der Salzgebalt zunahm, wurde die Vegetation erdruckt 
und mit Meeresalluvium zugedeckt, das erst durcb Eindeichung vom 
benetzenden Element getrennt wurde. 

Diesen Erdrterungen ist nun entgegenzubalten, dass das Schilf- 
robr in Binnenlandgewassern ebenso kraftig vegetiren kann; so erreicbt 
es z. B. am Bodensee 21 Meter. Dass der Salzgebalt sicb aucb durcb 
spatere Infiltration aus dem Hangenden erklaren liesse; denn der Boden 
der Brackwasserbucbten und des Meeres bat wohl durchschnittlicb den- 
selben Salzgebalt wie das betrefFende Wasser. Herr ProF. Dr. van 
Bemmelen theilt mir auF Grund zablreicher Analysen giitigst Folgende 
Ergebnisse iiber Chlorgebalt mit: Nordsee 1'9 Procent; Zuidersee 
0’6 Procent; Thou des Bodens, des (nun ausgetrockneten) Y — 0*4 bis 
0'7 Procent; „Soussol“ (ebenFalls Thon) des Y = 0’37'—0*65 Procent; 
TorF im Boden des Y = 0‘34 Procent; TorFin einer TieFe von 1’5 Meter 
unter dem Y =: 0'57 Procent. 

Dass Phragmites salziges M^asser bis auF einen gewissen Grad 
ertragen kann, lehrt dessen allgemeine Verbreitung an den deutscben 
und daniscben Klisten und den betretFenden Canalen. Aucb ist bekannt. 
dass es in den Marschlandern zum Tbeil allein den Darg gebildet hat. 
Ob es bis auF 20 Kilometer EntFernung von der jetzigen Kllste Fort- 
kommen konnte, wie dies nacb den Fundorten im Seeland tbatsacblicb 
der Fall war, hat man allerdings gegenwartig keine Gelegenbeit zu 
beobachten. Es diirFte daher eine eingehende mikroskopiscbe Analyse 
der Pflanzenreste ebenso gewicbtig erscbeinen, als die cbemiscbe Analyse 
des Tories und des brackiscben SchilFrobres. Leider bat mir Herr Dr. 
See lb eim bis beute keine Probe des seelandiscben Tories verscbafFen 
kdnnen, dagegen zwei Muster von 

Fr i s c h e m „ B r a c k w a s s e r t o r F“ von N y k e r k 
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(siidl. der Znidersee), „dei’ init sUsseiii Wa.sser niir diircli Keg-en in 
Berlthrimg kommt“. Icli tand folgende Zusammenset/inig: 

1. Gross ere Trobe. 

a) Mit Hilfe der Pincette sortirte Geniengtbeile: 
y e g e t a b i 1 i s c h e : Ein lialbes Blatt von Fagus silvatica, mebrere 
Zweigstlicke von Betula, 1—1‘25 Centimeter lang; ziemlich 
viele Kindenstucke von Betula bis 1 Qiiadratcentimeter gross; 
Stuck eines Blattes von Salix spec.Zweigstilck von Quercus 
mit Knospen. Ein stark macerirtes, fauliges Stiick Tannen- 
liolz. Zweige von Calluna [Ericaf) Viele schwarze, glanzende 
Radizellen von Dicotyledonen (Salix"!- Vaccinium!) mit viel 
in Ulmin verwandelten Gerbstoffmassen in Einde, Mark und 
Markstralilen. Ziemlich viele Reste von Phragmites, als: 
O'O’—2 Centimeter lange Stengelstlickchen, meist gespalten 
Oder schief abgeschnitten, selten ein KnotenstUck. — Hypneen; 
Ulva, jnng, schon griin. 

bh) A n i m a 1 i s c h e: Fischwirbel, Cycloidschnppen von Eischen; 
Campanularia. lebende Borstenwurmer, Reste von Bryozooen, 
des Badeschwammes und Foraminiferen. Ziemlich viel Fliigel- 
decken von Donacia und kleine Schnecken, die von Herrn 
Clessin als die brackische Hydrobia stagnalis var. baltica 

erkaunt warden. 
cc) Cokestuckchen. 

b) Fein ere Gemengtheile: 

Radizellen, Stengel- und Blattreste von Phragmites und anderen 
Gramineen; dann ziemlich viele Reste (Krlimmelchen) von derselben 
Zusammensetzung wie norddeutsche Hochmoore als: Sphagnum cym- 
bifolium Ehrh., auch S. cymbifolium var. Austini Sulliv..^ S. cuspidatum 

Ehrh. in Blatt- und Stengelstiicken und Sporen; Radizellen, Rinden- 
theile und Pollenkbrner von Calluna (Erica)^ Pollenkdrner von Betula, 

Alnus, Corylus, Pinus, TUpfelzellen von Laubhblzern. Braune Mycel- 
faden, wie solche haufig im Haidetorf angetroffen werden, Pilz- und 
Flechtensporen. Kriimelig macerirte Blattstlicke von Hypneen. Marine 
Diatomeen: Coscinodiscus.^ Actinoptychus; einige Nematoden, Bruchstiicke 
von Kieselnadeln, die mit denjenigen von Spongilla ubereinstimmen. 
Eingestreut Kieselscheibchen. 

2. Kleine re Probe: 

a) M a k r 0 s k 0 p i s c h: Blattreste und 4—5 Centimeter lange Stengel- 
stiicke von Phragmites; zwei 5 Centimeter messende Stengelstitcke 
von Cyperaceen (Carex), an. dem einen Ende verkohlt. Feruer 
noch folgende kaum angegriffene und eher wie frisch gedorrt aus- 
sehende Pflanzentheile: 5—6 Centimeter lange Cyperaceenblatter, 
Stiicke von Grashalmen, Rindenstlicke von Betula.^ die Halfte eines 
Eichenblattes; ein 4—5 und ein 2'5 Centimeter langes Zweig- 
stiick von Quercus mit Knospen, ein 3 Centimeter langes Spross- 
stuck von Phragmites; ein 4 Centimeter langes, mit blauer Oel- 
farbe bestrichenes, scharf schief abgeschnittenes Steugelstlick des 
Schilfrohrs; ein grbsseres Stuck einer Rispe, wahrscheinlich von 
Panicum miliaceum L. 
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Ij) Unter clem Mikroskop beobachtete ich nebst Blattresten von PUrag- 
mites, isolirten Netz- imd Spiralgefassen imd Epidermis von Grasera 
und Cyperaceen recht haufig Derivate von Easen- iind Hocbmoor- 
torf, als: ziemlich viele Blattreste und Sporen von Sphagneen, 
zum Theile schon stark zersetzt, worunter >8. cymhifolium Ehrh. 
erkannt werden konnte, Pollenkorner von Betula^ Gorylus, Alnus, 
Calluna^ Pinus'^ Kindentbeile und Eadizellen von Calluna^ Sporen 
von Farnkrautern; Gefassreste von Laubbolz. Ziemlich viel freie 
Ulminkiigelcben, wold aus Betula- und Alnusresten herstammend, 
dann viele braune Mycelfaden. 

Beide Proben gleicben makroskopiscb grobem Hacksel, durchaus 
nicbt einer verfilzten Masse, wie sie ein Arundinetum und der Darg 
der Marschlander darbieten und sind zum grossten Theile Schwemm- 
producte aus Mooren, Wald- und Culturgebieten, welche sich, ob- 
schon an und fiir sich recht leicht, in clem zwischen Schilfrohrhalmen 
recht sanft fliessenden Wasser absetzen konnten, woselbst sie sich mit 
einigen brackischen oder marinen Algen und Thierformen mischten. 

Es ist deshalb kaum anzunehmen, dass cliese beiclen Proben fiii 
den seelandischen Derrie typisch sein kcinnen. Sollte dies jecloch zu- 
treffen, so wurdeerjedenfalls keine autochthone Torfschicht reprasentiren. 
Daher ist es wold richtiger, clieselbe vorlaufig noch als ein Gliecl jener 
echten Landtorf-Formation aufzufassen, welche an der franzosischen Kiiste 
von Biarritz bis zur Somme, an der belgischen, hollandischen, deutschen, 
clanischen, schwedischen, englisch-schottischen und irischen Kiiste clurch 
Senkung clerselben submarin und mit edit marinen Kiederschlagen be- 
cleckt worclen ist, — bis eine nochmalige mikroskopische Analyse des 
Torfes verschieclener Fundorte die betretFenclen Easen- und Hochmoor- 
pdanzen ausscldiesst oder clenselben als eine allochthone Bilclung 
nachweisi 

Die scheinbar marinen Torfe sind von Arendts, Ehrenberg, 
G riesebach, Forchhammer, Schuhmann, Preste 1 (Der Boclen 
der ostfriesischen Halbinsel, Emden 1870), G eickie (PrehistoricEurope, 
London 1881), Friih (Torf und Dopplerit, Zurich 1883, ferner iui 
Archiv fiir Naturgeschichte von Mecklenburg, Bel. 38, Giistrow 1884) u. A. 
besprochen und als echte Landtorfe oder Schwemmgebilde nachgewiesen 
worclen. 

Dessenungeachtet will ich bei dieser Gelegenheit noch einige 
hierauf beziigliche Untersuchungen mittheilen. 

a) Hollandische Torfe, 
erhalten von Dr. S e e 1 h e i m: 

1. Frischer, noch feuchter Torf von Noordwyk (westl. von 
Leyden), von der See ausgespiilt. Easenmoor: ein Hypneto- 
Garicetum; es zeigt viele Eaclizellen und Hypneenreste; ziemlich 
viele Eeste von Nymphaea, Samen und Blattreste von Menyanthes 
trifoliata, vereinzelt Pollenkorner von Betula , Nymphaea, Piniis, von 
Grasern; einige Nadelstiicke von Spongilla. Kieselscheibchen und 
Schwefeleisen, keine Spur von marinen Einschliissen. 

2. „Uliter der Diine bei Oberveen, 1 Meter iiber deni 
Wasserspiegel.“ Hellbraun, hart, zeigt mit der Loupe viele 



[5] Kritische Beitrage zur Kenntniss des Torfes. 681 

Quarzkorner und Radizellen von Gramineen^ erweist sicli bei der rriikro- 
skopisclien Priifimg- als ein stark zersetzter Torf, walirscdieinlich W a Id- 
tor f; grosstentlieils ziisammengcsetzt aiis Resten von Laubliolz cjen.'^ 
von Farnkrautern (Sporangien , Sporen, Treppengefasse), viele Radi¬ 
zellen von Gramineen. In der Asche viel Quarzkorner und Kiesel- 
scbeibehen; er erinnert ganz an Martdrw-Sorten. 

3. Nieuv^e-Diep (de H el der): 
a) „2, 8 Meter imter der Oberflaclie.“ Hoclimoor, ein Galluneto- 

Et io phoret o-8'plfa gnetum. 

„4*4 Meter — A. P.“ 
Ein Rasen- bis Waldmoor, reich an QuarzkOrnern und ver- 

kieselten Zellbauten von Gramineen (Lithostylidmm Ehrh.)^ zu 
denen sich Melosirae und Pinmdariae gesellen. Daneben Radizellen, 
bomogen ulmiticirte Holzzellen, Treppengefasse und Sporen von 
Farnkrautern (wabrscbeinlicb Eteris aquilina L.), Markstrablen von 
Laubbolzern, vereinzelt Pollenkorner von Pinusy Galluna {Erica)^ 

Tilia, Spbagnumsporen. 
y) ,,7*47—8 Meter — A. P.“ 

Braun, erdig. Viel feinen Quarzsand abgerecbnet, bestebt 
dieser Torf aus nicbt naber definirbaren Parencbym- und Prosencbyin- 
resten boberer Pfianzen (Gramineen und Cyperaceen), vielen Radi¬ 
zellen, ziemlicb viel und mannigfacb gestalteten Spongillanadeln, 
Slisswasserdiatomeen und Desmidiaceen (Pediastrum Borganum 
Men.), Holzzellen von Filices. 

Es zeigen diese drei Stufen auf eine scbone Weise die Ausfiillung 
eines wabrscbeinlicb seicbten Strandsees durcb Rasenmoor. liber welcbem 
sicb spater ein Hoclimoor auflagerte. 

4. D a r g aus den W a d d e n z w i s c b e n der I n s e 1 A m e- 
land und Friesland. 

Die nocb feucbte Probe ist scbwarzbraiin, fast papierdunn ge- 
scbicbtet und stellt ein Hypnet o - Gar icetum dar, welcbes vor- 
berrscbend gebildet wird aus Hypneen, die oft stark zersetzt sind, dann 
Radizellen und Pollenkorner von Gramineen; eingestrent sind Pollen- 
kdrner von Pinus, Alnus, Betula, Quercus^ Gorylus.^ TiliaSphagnum- 
sporen. Die zablreicb vertretenen Nadeln von Spongilla und einige 
Slisswasserdiatomeen wie Pinnularia und Melosira sprecben fur eine 
Bildung in einem stillstebenden oder sanft tliessenden Gewiisser. Durcb 
den Contact mit dem Meerwasser erbielt dieser Torf einige Briickstllcke 
von Goscinodiscus. 

Ein Blick auf die geologiscbe Karte von Friesland (van Bemmelen, 
Blatt 6) lebrt, dass die Insel Ameland fruber mit dem Festlande zu- 
sammenbing und dass der vorliegende Torf durcb Bobrung an der Land- 
seite von Ameland sowobl, als an der Kllste von Friesland gefunden 
wurde. Pres tel (1. c. pag. 10 u. 11) sagt: „Darg oder Torf findet sicb 
in Scbicbten und Banken von mebr oder minderer Macbtigkeit unter 
dem Sand der Dllnen und dem Watt eingelagert. Die Dargscbicbten, 
welche am Watt liegen, sind eine Fortsetzung der Torf lager im Marscb- 
boden des Festlandes, wie sicb dies bei Deicbbauten und bei Deicb- 
brllcben uberall gezeigt bat“, und pag. 20: „ Die Dargscbicbten, welcbe 

JahrMch der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (.1. Fruh.) 87 
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uiiter den Diinen der Inseln hindurcliziclien und deren Kcipfe am 
Strande nordlicli you den Inseln zu Tage ansgelien, sind hoclist wahr- 
scheinlicli eine Fortsetzung der Torfscliicliten im Marschgebiet. “ Die 
diinne, dem Dysodil abnliche Scliichtnng (Scliieferung) Avurde niclit bios 
dnrcb die zahlreicben Moosblattcben, sondern namentlich durcb den 
Dr nek des lib erlagernden Alin yin ms (Zeeklei) erzeugt, Tvelclie 
an dieser Stelle bis anf die Dargschicbt von den Meeresflutben weg- 
gesptilt Avorden ist. 

5. Bolirung anf dem Nenmarkt in Amsterdam, 4‘7—5'1 
Meter nnter der Oberfiacbe. 

Ein stark zersetzter, scbAvarzbrauner, erdiger Torf, AYelcber na- 
mentlicb Stiicke eines Laubbolzes entbalt und miter dem Mikroskop 
aus Hypneen, Cyperaceen, Gramineen (Radizellen, Epidermis, grosse 
Spiralgefasse) und Farnkrautern (Treppengefasse, Holzzellen, Sporen) zu- 
sammengesetzt erscheint, geniiscbt mit Pollenkornern von Firms, Betula, 
Alnus, Iris Pseudacorus X., einigen Sporen von Sphagnum und einem 
Blattrest von S. cymhifolium Ehrh., welcb' letzterer indess nicht bindern 
kann, diese Probe als einem Rasenmoor angebbrend zu diagnosticiren. 

6. Vlake aufZuidBeveland, 0'4 Meter unter der Oberfiacbe. 
Ein scliAvarzbrauner, stark ulmificirter Torf, der durcb Druck scbieferig 
erscbeint. Er bestebt fast ausscbliesslicb aus Radizellen, ZAA^eigstiicken, 
Nadeln und Pollenkornern von Calluna [Erica f Ledum ?), Epidermis- 
resten von Eriophorum vaginatum, Sporen von Spbagneen mit Pollen- 
kbrnern von Corylus, Betula, Alnus^ Tilia^ braunen fiir Haidetorf und 
Moorerde cbarakteristiscben Mycelfaden. — Wenig Mineralsplitter, Quarz- 
scbeibcben, mitbin ein Hocbmoor, und zwar ein ausgezeicbnetes Callu- 
neto-Erioplior etum! Wabrscbeinlicb ist diese Probe nur die Decke 
des betreffenden Torfiagers. 

7. Kainpen (Mlindung der Yssel in dieZuidersee), 4 Meter — A. P. 
Stark bumificirt, grbsstentlieils aus Resten von Farnkrautern (Pteris) 

zusammengesetzt (Blattreste, Holzzellen, Treppengefasse, sebr viel 
Sporen), daneben Laubbolzreste, Pollenkbrner von Pinus, Alnus, Tilia^ 
mebr oder weniger Cbitin, Quarzsand nnd Kieselscbeibcben. Rasenmoor 
bis Waldmoor. 

8. Bobrproben aus LeeuAvarden. 
a) Beim Bade bans, 2*25 Meter unter der Oberfiacbe. 

In dieser an Mineralsplittern arinen und stark vertorfteu 
Probe kommen grbssere bomogene Ulminplatten Amr. Sie AAurd von 
Resten krautartiger Pfianzen (Blatter, Stengeln, Radizellen) von 
zarter Structur gebildet, nacb den vorbandenen Pollenkornern zu 
scbliesseu, Alisrna, Sparganium oder Butomus angebbrend; Gra¬ 
mineen und Farnkrauter gesellten sicb bei; daneben vereinzelt 
Pollenkbrner von Alnus, Betula, Corylus. Rasenmoorcbarakter; sebr 
Avabrscbeinlicb in einem Teicb oder Graben entstanden, Avofiir 
aucb die eingestreuten Spongillanadeln und Colonieen einzelliger 
Algenformen, sowie das Vorkommen von Melosira varians Ag. und 
Panzer kleiner Crustaceen sprecben. — Kieselscbeibcben. 

(i) Beim Gericbtsbof, 3 Meter unter der Oberfiacbe. 
Hocbmoor: Calluneto (-Spliagnetum). 

y) Beim Collegium, 6*6 Meter unter der Oberfiacbe. 
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In dieser Probe, welclie icli cinlasslieli iinter.suclitc. .siiid zwci 
Partien zu imtersclieiden: 

aa) Mehr oder weniger ausgebikleter Pecbtorf, welclier abcr unter 
dem Mikroskop keineswegs bomogen ersclieint oder dem Dopplerit 
ahnlicbe Plattclien aiifweist; er bestebt baiiptsaclilicli aiis Tjra- 
mineen, Cyperaceen and Farnkrautern. 
Braun, matte Stellen; ein typiscbes Callu netum repriisen- 
tirend, mit Pollenkbrnern von Pinus, AlnuH, Betula^ Graniineen 
und Sporen von Torfmoos. 

Von besonderem Interesse ist nun aber der Umstand, dass in 
diesem Torf eingestreut sind: 

Bruchstiicke von Spong-illanadeln 1 e^iisswasserforinen 
jSavicula ettiptica Ktz. ] 

ziemlich vieL wohlerlialtene Exemplare von Navicula didyma Ehrb.^ 

eine B r a c k V7 a s s e r f o r m, die icli auch in einem Torf von Peez bei 
Eostock und in Torfen von Warnemunde angetrotfen; dann Brucb- 
stticke von entschieden marinen Diatomeen wie Coscinodisciis Ehrh. 
und Triceratium Ehrh. 

Bei der Waage, 7'3—8 Meter unter der Oberflaclie. 
Vorherrschend Eeste von Calluna (Rindenzellen, Gefasse, Epidermis 

und Haare der Blattcben, sebr viele Pollenkbrner), Radizellen und Epi¬ 
dermis von Gramineen und Cyperaceen (Eriophorum) ^ Pollenkbrner von 
Alnus; Sporen von Sphagnum und Filices. Eingestreut Bruchstiicke von 
Spongillanadeln, dann Navicula elliptica Ktz.., N a vicula didyma 

Eh rh., Scolio pleuT a Jenneri Grun. (marin), Bruchstiicke von 
Coscinodisciis Ehrh. 

Diese Bohrung gehbrt wold zu den interessantesten Aufschliissen; 
a) hat Rasehmoorcharakter und iiberlagert ein typisches Hochmoor [5). 
Allerdings darf aus dieser kleinen Probe noch nicht geschlossen werden, 
dass eine ganze Rasenmoordecke auf (3) ruht. Es kbnnte a) auch ganz 
gut local an und in einem Tiimpel innerhalb des Hochmoores entstanden 
sein und man wiirde dann wahrscheinlich in einer anderen Probe auch 
Sphagnumblattchen erwarten diirfen, da nach G r i s e b a c h’s Beschreibung 
der Vegetationsverhaltnisse in den Emsmooren die Torfmoose bald iiber- 
wuchern und die Graben und Tiimpel als Schwamm ausfullen. Sollte a.) 
wirklich eine grbssere Rasenmoordecke reprasentiren, so ware dies der 
zweite mir bekannt gew^ordene Fall, wo ein Hochmoor im Hangenden 
eine Rasenmoorbildung besitzt. Prof. Dr. Lorenz hat einen solchen 
beschrieben in Flora 1858 (vergl. meine Scbrift „Ueber Torf und 
Dopplerit“, pag. 9). Hier liegt die Ursache in einer Ueberschwemmung 
des Hochmoores mit kalkigen Sedimenten, auf welchen nun zunachst 
wieder eine Rasenmoorvegetation lebte — also in einem ausseren Ein- 
griff. In unserem Fade ist dieser Factor wohl in einer Senkung des 
Bodens zu suchen, worauf die Impragnirung der Torfproben y) und S) 
mit brackischen und marinen Diatomeen hinweist. Als eine Brackwasser- 
bildung kbnnen die Stufen y) und wohl nicht betrachtet werden; sie 
miissten dann entschieden allochthoner Natur sein; allein in diesem 
Fade mtlsste die Zusammensetzung eine wesentdch andere und hetero¬ 
gene sein (vergl. Nykerk). Vielmehr leiten die Befunde des Wadden- 
torfes von Ameland und der Stufenfolge Nieuwe Diep, von Localitaten, 

87* 



684 J. Friih. [8] 

welclie clem Meere noch viel naher liegen, darauf bin, class wir in den 
untersucbten Proben von Leeuwarden Anzeicben einer Senkung vor 
uns baben oder ziim mindesten Beweise eines zerstorenclen Eingriffes 
von Seite cler See. In KUcksicbt auf die Aufscbliisse in Xieiiwe Diep 
cUirfte zu erwarten sein, class nocb tiefere Bobrimgen Rasenmoor zu 
Tage fordern konnten. 

Jedenfalls sincl die unter Nr. 1—8 riibricirten Entersncbimgen von 
bollancliscben Torfen von Seelaiicl bis Friesland finsbesondere Nr. 6) 
nicbt sebr geeignet, den von Seelheim bescbriebenen „Bj[-ackwasser- 
torf“ in seiner ganzen Ausclebnnng als solcben gelten zu lassen. 

h) Ostpreussiscbe Proben. 

Sie sincl denselben Stufen entnommen, von welcben Prof. Giimbel 
Material zur IJntersucbung erbalten batte (Sitzber. d. k. b. Akad. d. 
Wiss. 1883, pag 131) unci verclanke aucb icb dieselben cler Freund- 
licbkeit cles Herrn Prof. Dr. J e n t s c b in Konigsberg. 

1. ^1 a r t b r - w a r t i g e s G e b i 1 d e von S c b a f e r e i e r H a c k e n 
bei Schwarzort, ,,bei 18 Fuss Tiefe unter clem Spiegel cles kuriscben 
Haffs gewonnen: darimter fancl sicb blauer Lebm unci ziemlicb viel 
Bernstein; letzterer ist eine alluviale Anschwemmung.“ (Sitzber. der 
pbys.-bk. Ges. in Konigsberg, 1883.) 

Dieser sogenannte Meerestorf ist ein ecbtes Kasenmoor, ^mCaricetum 

Oder Cariceto-Grammetum, gebildet aus Raclizellen, Epidermisresten, 
Prosencbym- und Parencbymzellen dieser Pflauzen; wenig Reste von 
Hypneen; eingestreut Pollenkbrner von Betula und ziemlicb viele von 
Finns ^ jedocb nicbt mebr als gewobnlicb in Rasenmooren angeti'oflfen 
werclen, wabrend Glim bed cleren „eine geradezu erstaunlicbe Masse “ 
angibt. Dazii ist zu bemerken, class locale Anbaufungen von Bliitben- 
staub ja ganz gut moglicb ist, aber meiner Erfabrung nacb in Wiesen- 
uncl Walcltorf sicber keiiie allgemeine Erscbeinung ist (siebe unten 
pag. 717 [41]). Editer den Miiieralsplittern finden sicb aucb die scbon von 
Scbubmann (Geolog. Wanderung clurcb Altpreussen, Konigsberg 
1869) beobacbteten K i e s e 1 s c b e i b c b e n oder „Kiesellinsen“ (Fig. 1), 
von concentriscbem oder tbeihveise raclialem Aufbau, welcbe sicb im 
polarisirten Licbt clurcb das scbwarze Kreuz als spbarolitbiscbe Gebilde 
erweisen (conf. aucb Glimbel 1. c., Taf. I, Fig. 5) und die in Torf- 
mooren mit kieselbaltigem Untergrund wobl Itberall anzutreffen sind, 
von mir aucb gelegentlicb cler mikroskopiscben Prlifuug cler Sedimente 
in Brunnentrbgen meiner kalkreicben Umgebung, von Glimbel im 
Rlickstand von mit Salzsaure zersetzten Kalksteinen beobacbtet wurden. i) 
— Scbwefeleisen zeigt sicb eingestreut; Cbitinreste. 

Die Vertorfung ist in maucben Rasenmooren starker fortgescbritten 
als in dieser Probe. Einige bomogen ulmificirte Stllcke scbeinen Laub- 
bolz anzugebbren. Der Druck vermocbte aucb in cliesem Falle nur die 
Gemengtbeile inniger zu miscben, aber nicbt die Zersetzung zu be- 
scbleunigen. 

2. „Martbrw-Blattertorf, von cler See ausgeworfen, 
S. von Nidden, kuriscbe Nebrung.“ 

Starkereaktion als Controle! 
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Glimb el (1. c.) biervon folgcnde Diagnose: ,,Glei(:hfalls selir 
cliinu gescliiclitet mid von dysodilartigem Gefiige. Die mattscbimmernden 
einzelnen Lagen entbalten neben den Bestandtbeilen, Avelclie wir bei 
der Yorausgebenden Varietiit (Nr. 1 ! ) kennen gelernt liaben, viele ddion- 
theilclien und nnregelmassig vertheilte Sandbntzen.“ 

Die Probe reichte zn einer eingebenden Untersncbnng, ^^'ofiir icb 
Praparate aus den verscbiedensten Tbeilen derselben anfertigte. Mit 
blossem x4nge erkannte icli zimacbst ein etwa 1 Quadratcentimeter grosses 
Stuck Borke von ?, dann einen Sanien von Scrrpus^ ein vermodertes 
12 Millimeter langes imd 5 Millimeter breites Stuck Laubholz spec.%^ da 
nnd dort kleinere Nester von Qiiarzsand. Im Uebrigen ist die Masse 
ziemlicb compact. 

Nebst eingestrenten Eadizellen nnd Blattresten von Gramineen 
zeigen sicb Treppengefasse und Sporeii von Farnkraiitern (wahrschein- 
licb Pteris aqutlina Z.), Hypneen, ganz besonders aber Holzzellen, Ge- 
fassreste, Eindenzellen, Blattparencbym und Blattnerven, Markgewebe etc. 
von Laubbdlzern, welclie Eeste zum grdssten Theile sebr stark ulmificirt 
sind. Einige Partien dilrfen ihrer Zusammensetzung nacb als Blattertorf 
bezeicbnet werden, indein daselbst fast nicbts als Blattreste vorkommen, 
die niebt mit Corylus, Quercus, Tilia, dagegen mit Betula uberein- 
stimmen; Poqndus tremida \m^ Alnus sind indessen niebt aiisgescblossen. 
Oft ist das Blattparencbyen der Art vertorft, dass nur nocli das Ader- 
netz mit seinen fast bomogen idmificirten Gefassen llbrig geblieben, So- 
wobl in diesen Blattparencliyinzellen als in den Markstrablen und Einden¬ 
zellen ivimmelt es oft buchstablicb von Ulminkiigelcben, die sicb aus 
dem gerbstoffreicben Inbalt dieses Zellgewebes ableiten. Sie sind sebon 
gelbbraun, kugelig, sebarf begrenzt, bomogen und in keinem Fall mit 
Pilzsporen zu verwechseln. Ibr Diameter variirt von 0*002—0*008 Milli¬ 
meter ; oft sebliessen sie ein Harzkiigelcben ein, sind zu Conglomeraten 
vereinigt oder gar zu bomogenen Plattcben verscbmolzen (Fig. 2). Sie 
bleiben unverandert, wenn Stlickcben solcben Blattertorfes der Eeibe 
nacb mit Alkobol, Benzol, Aetber, Scbwefelkoblenstoff wabrend 3 bis 
4 Stunden bei 30—40*^ C. bebandelt werden; naebdem aber solcber 
Torf wabrend 12 Stunden einer 20procentigen Kalilauge ausgesetzt 
worden, erweisen sicb diese Kugelcben so empbndlicb gegen abweeb- 
selnde Bebandlung mit verdiinnter Kalilauge und Salzsaure wie die in 
meiner Sebrift „Ueber Torf u. Dopplerit“ besebriebenen Sacculmuskligel- 
cben (Fig. 3). 

Von sparlicb vertretenen Pollenkdrnern sind zu nennen: Pinus, 
Betula^ Alnus ^ Tilia ^ Corylus, Quercus'^ ^alixA Ziemlicb viel Cbitin. 

Was die anorganiseben Gemengtbeile dieses Torfes betrifft, so ist 
derselbe reicb an Quarzkornern und — namentlicb in den Blattertorfpartieen 
— reicb an Scbwefeleisen in Form von sebwarzen, bockerigen Kugeln 
(siebe pag. 707 [31]). Die Probe entbielt ein wenig Idslicbe Sulpbate. 

Dieser „Martdrw-Blattertorf“ reprasentirt initbin einen ausgezeicb- 
ueten W a 1 d t o r f, ist zum Tbeil reiner Blattertorf und dann aueb 
von blatterigem Gefiige, obne — wie icb zeigen werde — mit Dysodil 
verwaudt zu sein. 

Mit meiner Diagnose stimmen die bierauf bezilglicben ^littbeilungen 
von Sebubmann gut uberein, welcber (1. c. pag. 11 fP.) sicb folgender. 
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massen aussert: ,,Siidwarts (von Nidden) sieht man iiber ein hreites 
Sandthal fort auf das Qiierprofil der weiterhin sich fortzielienden Haupt- 
diine. Das Thai, ein Werk der Winde, die sich hier Balm gehrochen, 
zeigt w i e d e r die s c h w a r z e n S c h 1 a n g e n 1 i n i e n d e s a 11 e n 
Waldes.“ Eine alte Sage der Nebrungen lautet, es sei der Wald aiis 
Eichen- imd anderen Laubholzern gebildet worden. Nacbdem dann 
Schuhmann die einzelnen Fundschichten besprochen, inclusive die 
untersten Humusschichten (UrwakE, drtickt er sich nach einer mikro- 
skopischen Prtifimg der Pflanzenreste dahin aus: „Ich spreche somit 
den Urwald der N eh rung als Laubwald an.“ 

B. Hochmoore auf Rasenmooren. 

Herr Dr. Fleischer, Dirigent der preussischen Moorversuchs- 
station in Bremen, ubergab mir freundlichst zahlreiche gnt aufbewahrte 
und grosse Torfstufen, die je ein ausfiihrliches Gesammtprofil des Keh- 
dinger Moors und Papenburger Moors reprasentiren, mithin zwei ganz 
ausgezeichnete Beispiele jener grossartigen Moorbildungen im nordwest- 
lichen Deutschland. 

I. Das Kehdinger Moor. 

Es erstreckt sich ungefahr von Stade am westlichen Ufer der 
Elbe bis zur Miindung der Oste (vgl. Hun aus. geognost. Karte der 
Provinz Hannover. 1881), umfasst circa 150 Quadratkilometer bei einer 
Machtigkeit von 8 Meter in der Mitte. Im Speciellen verweise ich auf 
die Monographic dieses Moores von Carl Virchow („Das Kehdinger 
Moor und seine landwirthschaftliche Meliorirung durch Marschboden.“ 
Inaug. Diss. Berlin 1880). Zur Untersuchung der pflanzlichen Consti- 
tuenten dienten 16 Proben, welche im Folgenden mit ihren Original- 
Nummern angefiihrt werden. 

1. Nr. 1: Oben mit Haidekraut bewachsene „Bunkerde“ darstellend, 
zeigt diese Stufe nach unten folgende Zusammensetzung: 

a) Hypneen, zerstreut Sphagnum acutijolium Ehrh.^ Laubmoose, Reste 
von Calluna und zahlreiche^ braune, dickwandige, ditnne und septirte 
Mycelfaden, wie solche in Moorerde, insbesondere aber um die 
Wlirzelchen von Calluna oder Vaccinium angetroffen werden und 
fiir Haidetorf eine morphologische Eigenthlimlichkeit ausmachen. 
Pollenkbrner von Calluna : 

b) Sphag. acutifolium Elirh., Laubmoose, Reste von Calluna, Scirpus: 
c) fast reines Sphag acutifolium Ehrh., mit vielen Sporen dieser Pflanze. 

2. Nr. 3, 6, 8, 10 und 13: Reines Sphagnetum, da und dort 
von Eriophornmstbcken unterbrochen, rostgelb bis gelblichweiss, gebildet 
aus S. cymhifolium Ehrh.^ dieser fiir Hochmoore so ausgezeichneten Species, 
gemischt mit etwas S. cuspidatum Ehrh. — beide in alien Theilen sehr 
gut erhalten. 

3. Nr. 17: Grbsstentheils S. cymbifolium Ehrh.^ worunter zugleich die 
Varietat S. Austini Sulliv. In der Mitte dieser Stufe befindet sich 
ein circa 1 Centimeter breiter s c h w a r z b r a u n e r S t r e i f e n , welch er 
aus verschiedeneu Theilen von Calluna (Radizellen, Stengel, Pollen¬ 
kbrner) besteht, die im Vergleich zu Sphagnum stark ulmiticirt'sind. 
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dann aiis Laiibmoosresteii, brauiieii Mycelfaden, Flecliten- nnd Torf- 
nioossporen; Pollenkbrner von Alnus; Kiesellinsen nnd verkieselte Epi- 
dermiszellen von Eriophorain. Dieser Streifen reprasentirt eine etwas 
trockene oder wenigstens zeitweise trockene Stelle ini Moor. 

4. Nr. 18: Rotlilicligelbes vorlierrscbend aus >8/?// 
A u St ini Sulliv. zusammengesetzt; auch bier eine scbwarzbraime 
Einlagerung eines Callunetum mit Galluna, Mycelfaden, verkieselter 
Epidermis von Eriophorum, Flechtensporen (walirscheinlicb Qladonia)^ 
Sporen von Sphagnum, Pollenkbrner von Alnus nnd Betula, Kiesel- 
scheibcben — mithin iibereinstimmend mit Nr. 17. 

5. Nr. 19: Gelbrotlies, gut erlialtenes Sphagnetum; vorherrschend 
S. Austini Sulliv., ein wenig S. cuspidatum Elirh. und S. acutifolium 

Ehrh., Mycelfaden. 

6. Nr. 20: 
a) Masse von Sphag. Austini Sulliv. 
b) Qalluneto-Eviophoretum^ Iibereinstimmend mit den Streifen in Nr. 17 

und 18. 

7. Nr. 25: Brauner bis scliwarzbrauner, ziemlich compacter Torf, zum 
Tlieil mit speckiger Scbnittflacbe; Eriopliorumstbcke und Stengelcben von 
Callmia treten bervor. Im Ganzen ist die Vertorfung stark fortgescbritten. 
Gleicliwohl lassen sich deutlicb drei verscbiedene Partien erkennen. 

a) Vorberrscbend Calluna vidg. und Erica Tetralix mit Laubmoosen 
und Mycelfaden. 

h) Vorherrschend Sp>h ag. acutifo Hum Eh rh., ni ch t N. cym- 
biofolium Ehrh. oder S. Austini Sulliv. 

c) Vorherrschend Eriophorum; eingestreut Pollenkbrner von Pinus, 
Ericinee'n, Alnus. 

8. Nr. 28 : Schwarzbraun , compact, ein Calluneto - Sphagnetum 

(Calluna vidg. Erica Tetralix) mit Laubmoosen, Flecliten, Cyperaceen. 
Die zahlreichen gut erhaltenen Sphagnumreste gehbren nicht dem 
S. cymbifolium Ehrh. an, sondern Formen der acutifolium-BCAiQ. 

9. Nr. 29: Der vorhin besprochenen Stufe ahnlich, aufspringend, 
zeigt pechartig compacte und hellbraune Stellen; die ersteren sind vor¬ 
herrschend zusammengesetzt aus, namentlich in den gerbstoffreichen 
Eindenzellen stark ulmificirten Calluna-K^A^n (und Erica Tetralix) mit 
etwas Sphagnum, Sporangien und Sporen von Filices, Flechtensporen, 
Pollenkbrnern von Pinus, Alnus, Tilia {Myricaf). Die helleren Partien 
bestehen zumeist oder ausschliesslich aus noch gut erhaltenen und be- 
blatterten Sphagnumstammchen, die nicht dem S. cymbifolium Ehrh. 
angehbren, sondern der acutifolium-BCA\^. 

10. Nr. 32: Schwarzbraun, compact mit vielen Stengelcben von 
Calluna vulg. und Erica Tetralix. Ein Callunetum mit sehr wenig Sphag, 

acutifolium Ehrh., dagegen ziemlich viel Laubmoosresten, ganz wenig 
S. Austini Sulliv. Zahlreiche braune Mycelfaden. 

11. Nr. 33: Fast r eines G allunetum (Calluna vulg.), schwarz¬ 
braun, mit sehr wenig S cicutifolium Ehrh. und Laubmoosen; ziemlich 
viel Chitin. Pollenkbrner von Ericineen. Pinus, Betula, Alnus, Gramineen, 
Salix ? 
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12. U111 er d i e se111 sch war zen H ai d e t orf 1 i e gt der D a r g, 
ein brainier, filziger Torf, vorziigsweise aiis den Radizellen von PJirag- 
mites communis Trin. gebildet, seltener von Blatt- luid Stengeltheilen 
dieser Pflanze oder von Cyperaceen (Rhizome von Carices)^ also ein 
reines Arundinetum - Raseninoor. Wenig Pollenkorner von 
Gramineen, Pinus, Betula, Bagittarial' Dagegen ziemlich viel Farn- 
sporen iind Farnsporangien — Brnchstiicke von Spongillanadeln, von 
Coscinodiscus Ehrh., Orthosira arenaria 8m. 

Hieraiif folgt der sogenannte Maiboldt (Marschboden), ein 
tlioniges Sediment, dem Alliivimn angehorend, in den nnteren Scbicliten 
marine Concbylien einschliessend (Dr. Saalfeld im Aiisland, 1882, 
pag. 471), in welchem nebst selir vielen Mineralsplittern, Radizellen 
von Phragmites und sparlicli Pollenkorner von Pinus, Alnus, Tilia und 
Tilletiasporen erkannt werden, dann meist zerbrocliene Spongillanadeln, 
ferner Diatomeen wie Cyclotella, Orthosira arenaria 8m. nnd die ent- 
scliieden marinen Formen Navicula didyma Ehrh., Coscinodiscus Ehrh., 
Triceratium Ehrh. und Actinoptychus Ehrh. 

Ergebnisse: 

Naclidem der Marschboden gebildet und ein Arundinetum als 
Rasenmoor entstanden war, das sich iiber dem mit Moorwasser 
gemischten Wasserspiegel erhoben, siedelten sich Laubmoose, Gramineen, 
etwas Sphagneen und namentlich Ccdluna und die feuchtigkeitliebende 
Erica Tetralix an; es bildetc sich das jetzt schwarzbraun bis braun 
erscheinende Callunetum als Hochmoor (Nr. 33—28). Es ist nun zu 
beachten, dass im Schatten der Haidekrautvegetation nicht das flir 
8phagnetum-HoQhmooYQ so kennzeichnende 8phagnum cymbifolium, sondern 
Arten der acutifolium-RQ\\\Q sich ansiedelten, wie dies ja auch liberall im 
Binnenland und in den Voralpen wahrzunehmen ist. Jenes 8phagnum 
tritt erst spiiter und niir sporadisch auf und zwar in der im nordwest- 
lichen Europa, aber sparsam, ansassigen robusten Abart des 8. Austini 

8ullw. Nacli und nach liberwuchern die Sphagneen (Nr. 25—17), so 
dass das Calluneto-Eriophoretum nur iiocli inselartig vorkommt mit Laub- 
nioosen und Flechten, welches nun die braiinen Schichten innerhalb 
des ockergelben 8. Austini 8ulliv. darstellt. Weil indessen sich solche 
dunkle Streifen in demselben Profil wiederholen, lehren sie uns den 
gegenseitigen Kampf dieser beiden Vegetationsformen, aiis welchem 
8phag. Austini als Sieger hervorgeht und nun die Colonisation seinem 
Stammverwandten, dem fast ebenso kraftigen 8. cymhifolium Ehrh. iiber- 
lasst, welches die gewaltige Schwamnimasse bildet, die diirch Nr. 3 bis 
13 vertreten ist und als weisser Torf im Gegensatz zum dunklen Cal¬ 

lunetum ausgebeiitet wird. Wold in Folge von Canalisation trat eine 
Reduction im Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes ein; so dass 
8. cymhifolium dem zarten 8. acutifolium Ehrh. unserer Walder und 
Sumpfe weichen musste, in dessen Gesellschaft endlich das Haidekraut 
wieder aufgetreten ist, uni die oberste Schicht, die „Bunkerde“ zu bilden 
und zu befestigen. 
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II. Profil der Emsmoore bei Papenburg 
(an der Ems, Provinz Hannover). 

]. Nr. 3: Reines ockergelbes bis rostgelbes Hpliacjnetum^ welches 
aus dem krMgen S, cymbifolmm EhrJt. znsammeng’esetzt ist imd zwar 
ziim Theil 2i\\^ 8. Cymhifolmm vai\ vulgare Warnst. (Wariistorf, Die 
europaischen Torfmoore. Berlin 1881, pag. 133), ziim Tlieil aus var. 
Austini Sullw. Indesseii imterscheidet sich die letztere durcbweg von 
der aus dem Kebdinger Moor als typiscb zu bezeichnenden Abart, in- 
dem bei den Papenburger Forinen die an der Beruhrnngsstelle der 
Hjalinzellen mit den Chloropbvllzellen diclit aufgesetzten Verdickungs- 
leisten einen kammfbrmigen Anfban erzeugen, weil ibre Lange 
0'008—(j-012 Millimeter betragt, wabrend der Rand der Cbloropbyll- 
zellen der Kebdinger Formen nur kerbig verdickt erscbeint, indem 
die zablreicben mid eng gereibten Leistcben nur etwa 0*001 bis 
0*002 Millimeter lang sind. Sie gebbrt nicbt zu var. payillosum Lindh., 

weil die Cbloropbvllzellen auf der Inneuseite der Blatter nicbt vollstandig 
von den Hyalinzellen umscblossen werden, sondern ist eine Variation 
innerbalb der Varietat. Icb will sie fiir unsern Zweck kurzweg die 
kerbige Form des 8. Austini 8ulliv. nennen. Es ist gewiss 
interessant, an dieser Stelle, innerbalb des Landes, diese Spielart zu 
bnden, wabrend die typiscben Gestalten unten an der Kiiste im Keb¬ 
dinger Moor Oder in den vom Dollart ausgeworfenen Dargscbollen vor- 
kommen (Torf und Doppl. pag. 3). 

2. Nr. 4; Reines 8]jhagnetu7n wie Nr. 3, vermiscbt mit 8. cus- 
pidatum Ehrh. 

3. Nr. 13: Ein compactes, braunes Galluneto-8phagneto- 
Er iopho retum. ^ in welcbem zahlreicbe Reste von Calluna vulgaris 
8alish. vorkommen mit 8pliag^ cymhifolium var. vidgare und 8. Austini 

in der gekerbten Abart, ferner 8. cuspidatum Ehrh., Cyperaceen und 
Gramineen. Diese Gemengtbeile sind gemiscbt mit Bliitbenstaub von 
Einus Calluna, Alnus, Betula^ Gramineen, Sporen von Spbagneen. 
Braune Mycelfaden, Spongillanadeln, Kieselscbeibcben. 

4. Nr. 14: Scbieferig compact, wie Nr. 13, Calluneto-8phagneto- 
Eriophoretum, zusammengesetzt aus Calluna vulgaris und Erica Tetralix L., 

Eriophorum und 8phag. cuspidatum Elvh., sowie Formen der acuti- 

/bZ^^^m-Reibe. Tilletiasporen; im Uebrigen wie Nr. 13. 

5. Nr. 15: Compactes, braunes Calluneto-8phagnetum^ Calluna vul¬ 
garis 8alisb,, Endca Tetralix L. und Spbagneen der acutifolium-CYWp^O:. 

6. Nr. 16 : Calluneto-Erioplioretum. 

7. Nr. 17: Ebenso: Calluna vulgaris. Erica Tetralix, Eriophorum, 

Flecbtensporen, yiel Mycelfaden. 

8. Nr. 18: Scbwarzbraun, gleicbmassig compact; fast reines 
netum (Calluna vulgaris und E^ica Tetralix), gemiscbt mit Eriophorum. 

Braune Mycelfaden, Flecbtensporen, Sporen von Spbagneen, Lyco¬ 
podium, Pollenkbrner von Ericineen, Alnus, Betula (Myrical), 

Corylus — Kieselscbeibcben. 

9. Nr. 19: Scbwarzbraun, compact. Ein Calluneto-Eriophoretum: 
Calluna vulgaris und Erica Tetralix, deren Blattepidermis da und dort 

Jalirbucli der k. k. geol. Reicksanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (J. Friili.) 88 



690 .1. Friili. [14] 

niit iml)ewaffneteni Auge als weisse Hautclicn im Torf erkauiit Averdeu 
kunnen; branne Mycelfacleii, Sporen von Flecliteii (Cladonia rangiferina 
Hofm. imd C. coccifera Hoffin. gelibren nacli Grisebacli ziir Flora 
der Emsmoore", von Farnkraiitern, Sphagneen, Tilletia gen. F mit einem 
Dnrcdimesser von 0*008 bis 0-015 Millimeter (Fig. 4): Pollenkbrner von 
Ericineen, Pinus, Betula, Corylus, Alnus.^ Tilla, Cyperaceen. 

10. Nr. 20: Scliwarzbrann, ziun Theil compact, znm Tlieil ans 
Eriopbormnstbcken besteliend, ein Calluneto-Erio'phoreto-Sphagnetum: 
Ccdluna vulgaris, Erica Tetralix iincl Erioyli. vaginatum, gemiscbt mit 
tlieilweise nocb vollstiindig erhaltenen Spliagneen, welche jedenfalls 
nicht dem 8. cymlifolium Elirh., sondern der acutifolium-YvtAi^ ange- 
libren. Branne Mycelfaden; Sporen imd Pollenkbrner wie in Xr. 19. 

11. Nr. 21: Diclit, scliwarzbrann^ mit Eriopbornmstbcken. Ebenfalls 
ein Calluneto-ErioplioretoEphagnetum, dessen Torfmoosreste wieder der 
acutifoUum-'REiliQ angelibren. Tilletiasporen, Kieselscheibclien; imUebrigen 
wie Xr. 20. 

12. Nr. 23 : Scbwarzbrann, compact; ein Calluneto-Sphagnetum, bei 
welcliem S. cymhifoUum Ehrh. sicher nicht vertreten ist. Eingestrent Pollen¬ 
kbrner von Ericineen, Pinus, Alnus, Betula, Corylus, Tilia, Salix ? — 
Sporen von Flecbten Eilices, Sphagneen, branne Myceltaden. 

18. Mit Nr. 24 verandert sicli das Anssehen des Protils vollstandig. 
An die Stelle des schwarzbrannen, dichten nnd scliweren Haide-Hoch- 
moortorfes tritt ein blattrig geschichteter bis hlziger, kaffeebranner Torf, 
in welchem sowohl im Qnerschnitt als in der Schiclitflache als ganz 
vorherrschender Gemengtbeil Stengel- nnd Blattstilcke von Cyperaceen 
erkannt werden. Es gelang mir nacb nnd nacb, die Anatoinie derselben 
vollstandig festznstellen nnd sie in alien Tbeilen vollstandig liberein- 
stimmend mit 8 cli eu cliz er ia p alu str is L. zn finden. 

B e f n n d: Die Epidermis des Stengels bestebt im Qnerscbnitt ans 
fast isodiametriscben, anf dem Langsscbnitt stark verlangerten Zellen, 
welclie nacb anssen eine scbwacb entwickelte Cnticnla besitzen , nacb 
innen concav Tcrdickt sind. Dariinter folgen verdickte Bastzellen (Scleren- 
cbym), im Qnerscbnitt ans 4—5 Zellreiben bestebend; die einzelnen 
Zellen erscbeinen abgernndet, polyedriscb, mit abgernndeten Enmina. 
Xacb innen folgt nnn drittens eine Scbicbt von grossem, dlinnwandigem 
Parencbvm mit 2—3 Zellreiben, welcbe sicb bieranf nacb innen dnrcb 
Bildnng grosser Intercellnlarranme in ein Mascbennetz verwandeln, 
welches als Grnndgewebe bis zn den centralen Gefassblindeln 7—9 
Mascben nnd ebenso viele Dnrcbkreiiznngen anfweist. Da nnd dort ist 
eine Zelle bllialtig wie im Ebizom von Acorns. Ganz nabe dem oben 
bescbriebenen bypodermialen Sclerencbymgewebe nnd innerbalb des netz- 
fbrmigen Grnndgewebes treten einfacbe Parencbymbnndel nnd Geiass- 
biindeln anf. Das Grnndgewebe gebt nacb innen in eine einzellige, 
seltener ans zwei Zellreiben gebildete Parencbvmscbicbt iiber. nm die cen- 
tralen Gefassbilndel einznscbliessen. Hire Zabl betriigt 18—24; sie sind 
fast genan in einem Kreise angeordnet, etwa 4—5 liegen mebr nacb 
innen nnd stossen gegen das centrale Grnndgewebe (Mark) vor. Dnrcb 
diese Strnctnr wnrde icb anfanglicb bei den znerst nntersncbten, mangel- 
baft erbaltenen Eesten ivre geleitet nnd veranlasst, eine gauze Eeibe 
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von Wasserpfianzen und nanicntlicli ^'()n anoinalen jMoiiocotyledoncMi mid 
Dicotvledonen aiif iliren Getasstlicil zn iiriifen. liidessen variirt das l>ild 
des Querscdinittes jc nacdi dcr lldlie, in welcdier ein Interno limn ;;'e- 
troffen wurde, indeni die innersten Getassbiindel niit den aiisscren 
dnrcli Bastzellen inni*;- verlnmden ersidieinen oder diircdi zwei Zellreilien 
des Grnndg’ewebes von denselben vollstandig getremit sind. 

Ganz Itbereinstinnnend init lebenden Exemplaren von Hcheaolizeria 
pahistris L. ans Maria-Einsiedeln nnd der Uing-ebnng’ von l^erlin fand 
icli ferner den fiir diese Pflanze reclit cbarakteristisclien Sclieidentlieil 
der Blatter. Hire Epidermis bestelit ans scbmal-secliseckig'en bis oblongen 
Zellen. Antfallend ist sofort das Bild der Spaltoffnimgen, deren sebr 
breite nnd gdasgdanzende Seliliesszellen von 2—4 isodiametriscben 
Nebenzellen oder gewdlinlicben Epidermiszellen lianfig seeks- bis ackt- 
seitig mnrakmt werden. Endlick fanden sick einige platteifdrmige, 
branne Samen vor von 2—2’5 Millimeter Lanii’e. die nack Grdsse. 
Form imd innerer Zellnlarstructur gcnaii mit Samen von Scheuchzeria 

pcdustris iibereinstimmten, welcke mir Herr Conservator Jaggi in 
Zlirick ans dem dortigen Universitats-Herbarinm frenndlickst zur Yer- 
gleickimg iiberliess. 

Nack Griseback (Ueber die Bildnng des Torfes in den Ems- 
mooren, Gottinger Stiidien 1845) ist Scheuchzeria palustris L. in den 
Emsmooren selten. Nack K ock (Synopsis der dentscken nnd Sckweizer- 
flora , 2. And., pag. 797) ist diese Snmpfpflanze in dem Florengebiet 
iiberkanpt nickt stark verbreitet. Ick fand sie, ansser in dem Papen- 
bnrger Moor, im „Todten Meer'‘ bei Einsiedeln (Torf n. DoppL, pag. 15), 
wo sie iibrigeus anck lebend vorkommt, dann in einer Stnfe von Ponts-de- 
Martel im Canton Nenenbnrg (Torf nnd DoppL, pag. 72), welcke fast 
anssckliesslicli ans den Stengel- nnd Sckeidentkeilen dieser Pflanze 
znsammengesetzt war nnd endlick reicklick in einer Probe ans dem 
Torfmoor von Rokitnitz bei Senftenberg in Bukmen (Stengel, Blatt- 
sckeiden nnd Samen). 

Nebst Scheuchzeria linden sick in der Stnfe Nr. 24 viele Reste von 
Sphag. cuspidatum Ehrh. in beblatterten Stengeln (^keine Spur von S. cym- 

hifolium !) nnd sparlick eingestrent Polleukbruer von Finus^ Betala, Alnus^ 
Calluna, Alisma f 

14. Nr. 25: Kaffeebrann, blattrig gesckicktet, also Nr. 24 aknlick. 
Entkalt ebenfalls Reste von Scheuchzeria (Sckeiden, Epidermis, Samen. 
Netz- nnd Spiralgefasse). von Carexarten (Epidermis, Pollenkbrner), 
Phragmitf-s; viele Radizellen von Gramineen nnd Cyperaceen. Biisckel- 
haare (bis 15 Haare) von ? Eingestrent Pollenkbrner von Finns, Alnus, 
Corylus^ Betula, seltener Calluna, Tilia, Salix?- Torfmoossporen. 

15. „Probe nnmittelbar ilber dem Soklbaud.“ Sckwarz- 
brann, compact, scliwer nnd kart, speckige Scknittflacke, entkalt ver- 
kbklte Pflanzenreste. Das Mikroskop zeigt viele Blattreste (Epidermis. 
Parenckym nnd Nerven) nnd Radizellen von Cyperaceen, welcke die 
am komogensten nnd peckartig ersckeinenden Partieen znsammensetzen; 
daneben Epidermis nnd Radizellen von Phrogmifes, ziemlick viele Reste 
von Farnkrantern (Sporangien, Sporen. Gefasse). Blatt- oder Stengel- 
reste Yon Erica nnd Sphagnum konnte ick in keinem der zaklreicken 
Praparate erkennen. Eingestrent: Bllitkenstanb von Finus, Alnus. 

88* 
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Corifliis, Betida, Ccdluna^ Tilia, Sporen von HijJia<jnum: ziemlich viel 
Chitin. Kieselsclieibchen. Mitliin ist diese Probe ein Car iceto- Ar un¬ 
din etu m. 

16. „ D a s S 0 li 1 b a 11 d. “ So bat G r i s e b a c li die innige Miscliimg 
des weissen Diluvialsandes niit den abg’estorbenen Pflanzenresten genannt 
imd dasselbe (Lc. pag. 63) folgendermassen beschrieben : „Das Soblband 
entbalt in seiner scbwarz gefarbten Erdkriime Wnrzeln von Erica Tetralix 
und von einer anderen unbestimmten Pflanze (Scirpm caespitosus^). Die 
amorplien Humustlieile sind von liarzigen Tlieilen dnrcbdrungen nnd 
niir dnrcli dieses Harz sclieint die Gestalt der Wnrzeln erlialten zn sein, 
deren Strnctnr sicli mit wenigen Ausnahmen iiiclit mebr erkennen Hess. 

Alle diese Tliatsacben entspreelien der Vorstellnng, dass die erste 
Entstehiing des Popenbnrger Moors von einer tibersclnvemmten oder 
durcb atmospharisclie Niedersclilage getrankten Haide ausging. 

(G r i s e b a c li fand namlicli in den Popenbnrger Torfstichen zwischen 
deni Soblband nnd dem scbwarzbrannen Haidetorf ein 3—4 Zoll macbtiges 

Icb iinterwarf diese „ Soblband “-Probe einer eingebenden EMter- 
sncbung. Makroskopiscb fanden sicb: ein Knotenstitck von Phragmites 

Trin,, mebr als 1 Quadratcentimeter grosse Platten oder aufblatternde 
Stiicke, welche aiis Vler Epidermis dieser Pflanze bestanden, braime 
Stiicke Laubholz gen. f ein etwa ein Drittel eines Cnbikcentimeter 
messendes Stuck Laiibholzkoble, zahlreiche, schwarze, glanzende und 
sebr zahe Radizellen von Equisetum. 

Enter dem Mikroskop zeigten sicb vorberrscbend Reste von Phrag¬ 

mites (Radizellen, Epidermis, sebr grosse Netz- und Spiralgetasse) und 
Cyperaceen, Radizellen von Equisetum, ziemlicb viele Reste von Laub- 
bolz (Gefasse, Holzzellen, Blattparencbyin), von Earn (Treppengefasse, 
Holzzellen, Sporen), einige Blattstiicke von S cymbifolium var. vulgare.^ 
aucb von S. Austini SulUv. (ob als Staub bineingekommen ?); ziemlicb 
viele Spongiennadeln in den Formen des Bpongolithis acicularis Ehrh. 
und Bp. foraminosa Ehrh. Diese Reste sind vermiscbt mit Pollenkornern 
von Pinus, Alnus, Betula, Corylus, Ericineen, Gramineen, Sporen von 
Bphagnum; Melosira var tans Ag.; sebr viel Quarzkorner von dlircb- 
schnittlicb. 0*2 Millimeter Durchmesser mit Gas- und Fliissigkeits- 
einscbliissen, oft viele mit freiwillig beweglichen Libellen, von Apatit- 
nadelcben. Es ge 1 ang niir aber nicbt, in den 52 bieraufbe- 
z it g 1 i c b e n P r a p a r a t e n u n z w e i f e 1 b a f t e G e w e b s r e s t e von 
G all un a oder Er ica a u f z u f i n d e n (die eingestreuten Pollenkorner 
sind selbstverstandlicb nicbt massgebend), obscbon icb stets vom Mikro- 
meter Anwendung macbte. 

Wie Grisebacb (1. c.) selbst sagt, sind die letzten Ueberreste 
dieser Pflanzen die Rindenzellen, deren gerbstotfreicber (iiacli ibm barz- 
reicber) Inbalt bomogen ulmiflcirt ist, wie es Fig. 5 und 6 darstellen 
wollen. Solcbe Zellen fand icb nie. Die sebr dauerbafte und fiir Galluna 
vulgaris und Erica Tetralix sebr cbarakteristiscbe Epidermis des Blattes 
zeigte sicb nie (diese ware aber bei Anwesenbeit von Rindenstticken 
von Betula etc. allein entscbeidend); dagegen parencbyinatiscbe, stark 
umgewandelte Zellen, welcbe nacb Form und Grosse an das Blatt- 
parenebym von Betula erinnern • zablreicbe Gefassbilndelchen aus 2, 
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4 bis 6, etwa 0*008—0*014 Millimeter hreiten und liomogeii nlmificirten 
Gefasschen bestehend. Nun weist Calluna allerdings so grosse Gefasse 
aiif; allein icb fand nie die fein pords verdickten Prosencbym/ellen in 
Verbindimg mit diesen Gefassen (ziidem ist seit Grisebacli bekannt, 
dass der Holztlieil der Ericineen so leicht zersetzt wird, dass von 
Wtirzelclien und Stengel niir noch die Rinde als hautige Rdlirelien librig 
bleiben), dagegen manchmal viel breitere Gefasse und breitere Holz- 
zelleii. Die zalilreicben Treppen- und pordsen Gefasse, welehe FiUces 
und Laublidlzern angehdren, sowie oft selir zahlreich vorkommende freie 
Ulminkiigelehen (vergl. Martdrw von Nidden) in Verbindung mit dem oben 
erwahnten Blattparencliym weisen darauf bin, dass jene Gefasschen 
zunieist von Blattrippen von Laubhdlzern oder FiUces abzuleiten sind. 
Ini Ferneren muss die Abwesenlieit der braunen Mycelfaden autfallig 
erscheinen , ,die geradezu eine morpbologisclie Eigenthiimliclikeit von 
Ericavegetationen resp. Haidetorf zu nennen sind. alinlicli wie mikro- 
skopiscbe Einscblilsse fur Leucit, Apatit, Nepbelin, Nosean etc., indem 
man wobl kanm irgendwo Callunawiirzelcben untersucben kann, obne 
jenen Mycelien zu begegnen. Es wundert micb, dass Grisebacli 
nirgends davon spricbt, obscbon dieselben oft reichlicb im Callunetum 

vorkommen (Fig. 7). 
Nocb will icb benierken, dass in Praparaten dieses „Soblbandes“ 

nicbt selten einseitig verdickte tiefbraune Gebilde vorkommen, die man 
auf den ersten Blick mit Brucbstiicken der Rindenzellen von Erica 

Oder Coniferen verwecbseln kdnnte, die sicb aber bei genauer mikro- 
metriscber Vergleicbung an noch vollstandig erbaltenen Radizellen als 
losgetrennte Answilchse des Epiblems der Pbragmiten- und Gramineen- 
radizellen erweisen, als Anfange von Wurzelhaaren, die bestinimt zu 
sein scbeineri, die Pflanze in dem Sandboden zu befestigen. Auf diesen 
knorrigen Auswiichsen beruht wobl die Standfestigkeit von Phragmites 
communis Trin., Galamagrostis arenaria Rothhelm (Arundo arenaria L.), 

Elymus arenarius L. und deren Verwendung zur Befestigung von Dlinen 
und Inseln (conf. aucb Prestel 1. c., pag. 8). 

Audi F0rchhanimer erwahnt des Elimus arenarius L. 

als Befestiguugsmittel von danischen Dlinen. Bei der Untersucbung von 
Torfproben aus dem norddeutscben Kiistengebiet bin icb diesen knorrigen 
Radizellen baufig begegnet. Neulicb konnte icb in einer Bobrprobe 
aus dem Hafengebiet von Warnemlinde beobachten, wie an demselben 
Wiirzelchen ecbte Wurzelhaare nebst Anfangen dieser Organe von 
0*04 Millimeter Lange und selir dicker Zellwand vorkommen, Avelclr 
letztere zudem bis zu einer Lange von 0*37 Millimeter ausgedebnt sein 
konnten, aber wegen der dicken Membran das Lumen nur als zarte 
belle Mittellinie erkennen liessen. 

Ueberblickt man die Resultate der mikroskopiscben Analyse dieses 
Papenburger Probls, so liegt eine fiir diese Localitat von G r i s e b a c b's 
Darstellung abweicbende Entstehungsweise vor Augen. 

a) Auf dem Diluvialsaud wucbsen anfanglicb vielleicbt gar keine 
Haidekrauter. Die Scbalen von Melosira und die Spongillanadeln 
weisen im Gegentbeil auf ein jedenfalls zeitweise mit stebendem 
Wasser bedecktes Terrain bin, auf dem sicb Rasenmoor iiacli 
dem Ty pus eines At undineto - G ar ic etums auf baute im V erein 
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niit Schachtelhalmen uiid Farnkrautern. zu deiien sicli — vielleiclit 
herbeigesclnvemint — Lauhholzreste gesellten. Der leiclit beweg- 
liche mid feinc Sand mischte sicli init den absterbeiideii Pflanzen 
zii dem „Solilband“* Xacli B elirendt (Sitzimgsber. d. pliys. Ges. 
Koiiigsberg 1880) geiiiigt sclion eiii Hmniisgehalt voii 25 Procent. 
inn einen einigermassen feinkoniigen Sand intensiv diinkel zii 
farben und so biindig, resp. scbmierig zu maclien, dass er ziiin 
Moorboden gereclinet werden muss. 

h) Unmittelbar auf dein Solilband erliob sich nun als Fortsetzung des 
Rasenmoors ein Ca r ic et o ~ A r u n d in e t a m ^ gemischf mit Farn- 
krautern (sielie 15), worauf (Probe Xr. 25) namentlicli Hcheuchzeria 
jxdustris L. und Scliilfrolir die Sumpfflora vertraten, bis endlicli 
die erstere Pflanze (Xr. 24) fast allein das Wie eninoor zusammen- 
setzt, indem zwisclien deren Stocken in kleinen Tlimpeln liaupt- 
sacldich nur nocb das Torfgraben liebende Sphag. cuspid. Ehrh. 

vegetirte. 
Von Anfang an bildete sicb soinit ein Rasenmoor, nicbt erst 

Haidekrautbuinus und dann eine „Moosscliicbt“ , wie es Grisebacb 
(1. c. pag. 42) aus anderen Papenburger Torfsticben bescbreibt. 

Auf dieses aiisgepragte Rasenmoor breitete sich nun das Hocb- 
m 0 0 r aus, zunacbst in Form eines Galluneto-Eriophoreto- 
Sphagnetum oder eines Calluneto- Eriopli o return oder eines 
fast reinen Gallunetum, indem in Uebereinstimmung mit den Beob- 
acbtungen am Kebdinger Moor die Torfmoose und das IVollgras fast 
vollstandig zuriicktraten und an trockenen Stellen sich Lycopodium und 
Gladonia zu den Haidekrautern gesellen. Hervorzulieben ist feriier die 
Uebereinstimmung mit dem Kebdinger Moor in Bezug auf die nahere 
Zusammensetzung. 

Grisebacb erwalmt wiederbolt (1. c. pag. 58) der „nesterweisen 
Einschlusse“ von Torfmoos im Haidetorf, also makroskopiscb wabrzu- 
nebmenden Xester von Sphagnum^ „welches, wie liberall in den Ems- 
niooren, aus S. acutifolium bestelit“. Es ist aber interessant zu beobacliten, 
dass durcbgebend mebr oder weniger liaufig Torfmoose in den feucbten 
Raumen unter und zwisclien den Straucblein der Ericineen vegetiren; 
es sind dies aber stets Formen der acutifol um-RGXiQ wie im Kebdinger 
Moore, zu denen sicb in Tlimpeln S. cuspiclntum Ehrh, gesellt. Erst nach- 
dem das Hoclimoor eine bedeutende Machtigkeit erreiclit batte, erscbeint 
die kraftigste x4rt Torfmoor, das 8. cymhifolium^ und zwar stimnit das 
Papenburger Moor aucli bierin mit dem Kebdinger Moor iiberein, 
indem z u e r s t d i e k e r b i g e F o r in 8. Austi ni 8ullii\ a u f- 
tritt. Dieses Torfmoor unterdriickt allmalilig die Ericineen, so dass 
sicb in Uebereinstimmung mit dem Kebdinger Moor liber dem Haide- 
Hochmoor ein typiscbes und reines 8ph agnetiim ausbreitet. 

An diese zwei Beispiele der Bildung von Erikenbocbmoor auf 
Rasenmoor mag anbangsweise ein drittes gereibt werdeii. 

Xacb Rim pan und Dr. Saalfeld (Protokoll der Central-Moor- 
commission, Berlin 1878—80) zeigt 

„D a s Gi f b 0r 11 er 410 0r i m F ii r s t e n t b u m L ii n e b u r g“ folgen- 
des Profil: 
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a) „0'i Meter l)auer(le Veri^ieiclie „Baaer(le“ des 
Kelidinger Moors. 

h) „0M8 Meter weisser, in trockenen Ziistande selir leicliter Moor- 
torf mit wenig’ Brennwertli.“ Vergleiclie den ein reines Hphag- 
netum darstellenden „weissen Torf“ des Kelidinger Moors. 

c) „1'34 Meter schwarzer giiter Haidetorf niit viel Erioijhorum 
nnd machtigen BaiimstUcken“ = H o c h in o o r. 

cl) „Darunter stellenweise Scliilftorf, alinlicli deni Dargtorfe 
von Elm im Scliwingetlial.^ Also auch liier an gewissen Oi’ten ein 
R a sen moor in Form eines Arundin etum. 

e) „0’15 Meter So hi band, ein nndurchlassendes Gemenge von 
Moor imd Sand.“ 

„Feiner, grauweisser DUnensand.“ 
„Das Gauze ist ein Hoclimoor, welcher an den Randern, 

namentlich nach W., in Wiesenmoor iibergeht.“ 
Das Letztere ist wohl nicbts Anderes als das am Rand vor- 

berrscbende, nocb nicbt mit Hoclimoor bedeckte Wiesenmoor, ein soge- 
nanntes „Brucbmoor“, wie es aucb das Kelidinger Moor iimsaumt nnd 
denselben Untergrimd hat wie das eigentlicbe Hoclimoor (Virchow 
1. c.; vergl. Kdnigsherger Sitzimgsber. 1880). 

Weiter oben erwahnte ich eines Beispiels von Nordholland: 
Nieuwe Diep. Das aiif pag. 691 angefiilirte Moor von Rokitnitz 
bei Senftenberg in Bdbmen ist ein Rasenmoor, welches stellenweise 
in reines Sphagnetum ilbergebt. Prof. Sietensky in Tabor bat durcb 
mebrjahrige Untersiicbimgen an bdbmiscben Mooren einige ganz aiis- 
gedebnte Hocbmoore beobacbtet, welcbe aiif Rasenmoor rnben mid Herr 
Mnsenmsdirector W i e p k e ii in Oldenburg will nacli einer freniidlicben 
Mittheilnng an vielen oldenbnrgisclien Mooren dasselbe wabrgenommen 
baben. 

Es ware interessant zn erfabreu, ob das Umgekebrte, die Ueber- 
lagermig von Hoclimoor dnrcli Rasenmoor, constatirt werden kaiin nnd 
nnter welcben naberen Verbaltnisseii. 

C. Lebertorf, Dysodil etc. 

Lebertorfe sind von Gasp ary (Sitzimgsber. der pbys.-bkon. Ges. 
in Koiiigsberg 1870), Gumbel (1. c.) nnd Friili (Ueber Torf nnd 
Doppk, Ziiricb 1883) erwabnt nnd bescbrieben worden. Gasp ary, 
Gilmbel nnd ich nntersucbten znm Tbeil Proben von den gleicben 
Fnndorteu. Meiiie Antfassnng differirt aber von derjenigen jener beiden 
Forscher namentlicb darin, dass icli Siisswasseralgen als cbarakte- 
ristiscbe Gemengtbeile bezeicbnete, wovon jene Forscher nicbts beob¬ 
acbtet baben wollen. Die Ursacbe biezn mag eine mannigfacbe sein. 
Ein Mai nntersucbte G Umbel gewobnlicb nnr bei lOOfacber, bocbstens 

3l0facber Vergrosserung, wabrend icli fiir diese Torfe iiie nnter ^ 

angeweiidet babe; ferner ist der Lebertorf ans Grunden, die weiter 
nnten anseinandergesetzt werden, qnalitativ nnd qnantitativ oft von so 
Avecbseliider Znsammeiisetznng, dass man bei Benntznng kleiner Proben 
eben leiclit extreme Falle antreffen kaiiii. Hierans erklart sicb, warniii 
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aiicb ich micli spater bei oberflacblicber PriifuDg- einer neuen Probe der 
Ansicbt von G ii m b e 1 biiineigte fKonig’sb. Scbriften 1883). Um aber ein 
definitives Urtbeil iiber die Entstebung iind Ziisammensetzung dieser 
bocbinteressanten Torfaid zu bekommeu, welcbe ein Licbt auf mancbe 
Koblenbildimgen zu werfen im Stande ist, iinterzog icb inicb der Miibe, 
liber dieselbe ganz intensive mikroskopiscbe Studien zu niachen. Dabei 

wurde stets init und , sowie mikrometriscb gearbeitet. Ferner 

untersucbte icb absicbtlicb dieselbe Probe zu verscbiedenen Zeiten, um 
die Eindrucke von Neuem und gleicbsam objective!’ aufzunebmen, wobei 
icb stets — wie immer bei meinen Torfuntersucbungen — die Vorsicbt 
gebraucbte, Praparate aus den verscbiedensten Partien derselben Stufe 
anzufertigen, um ein moglicbst treues Bild von der Zusammensetzung 
und dem Grad der Zersetzung des ganzen Stllckes zu bekommen. Die 
folgeiiden erganzenden und kritiscben Bemerkungen uber Lebertorfe 
grlinden sicb auf mebrere Hunderte von Praparaten und mebreren 
Tausend bierauf bezuglicben Skizzen und Notizen. 

i. Lebertorf von Doliewen bei Oletzko in Ostpreussen. 

Durcb die Gtlte des Herrn Prof. Dr. Jentzscb in Konigsberg 
bekain icb drei friscbe Proben dieser Sorte, und zwar: 

a) „oberste Scbicbt, ca. 14 Zoll dick“, 
h) „unter dieser Scbicbt 
c) Scbicbt 

welcbe icb nacb deren vergleicbenden Untersucbung als gleicbartig und 
somit zusammenbangend bezeicbnen kanii. Friscb leberbraun und elastiscb; 
trocken matt, bart mit speckiger Scbnittflacbe, ascbenarm. — Kiesel- 
scbeibcben. Die Probe wurde sofort in etwas Wasser im Dunkeln und 
je in Wasser oder Alkobol untersucbt. 

Enter den Gemengtbeilen erkennt man Nymphaea in Blattresten 
mit grossen fiinf- bis secbseckigen Zellen und kreisformigen oder ovalen 
dickwandigen Spaltoffnungsmutterzellen, in den birscbgeweibartig ver- 
zweigten Blatt- und Grundgewebsbaaren mit cbarakteristiscber Ein- 
lagerung von Krystallen des Calciumoxalates und endlicb in den 
Pollenkornern. Ferner Blattreste (Epidermis und Nerven, sowie Spiral- 
gefasse und Pollenkorner) von Gramineen und Cyperaceen, Tbeile von 
Phragmites (Epidermis, Spiral- und Netzgefasse), Eadizelleii von 
Gramineen und Cyperaceen, ganz ausnabmsweise mit nocli vorhandenen 

breiten (~!) Wurzelbaaren; Blattparencbym von krautartigen Pflanzen 

unbestimmte Reste von Laubbolzern; Sporen mit und obne Exosporium 

sowie Sporangien und Gefasse von Farnkrautern; Blatt und Stengel- 
stucke vonHypneen, mebr oder weniger bellbraune, breite und verzweigte 
Mycelien, wobl aucb Tbeile von Moosvorkeimen. 

Diese Reste sind in einein stebenden Gewiisser deponirt worden. 
Sie unterscbeiden sicb in ibrem Zersetzungszustande von demjenigen 
eines gewobnlicben Moors, indeni sie (Laubbolz- und Farnkrautreste 
ausgenommen) nur mebr oder weniger bellgelblicbbraun oder scbwacb 
gelblicb, also wenig ulmificirt erscbeinen im Gegensatz z. B. zu eben- 
falls uuter reicblicbem Wasser gebildeten bollandiscben Baggertorfeii, 
welcbe durcbscbnittlicb in alien Tbeilen sebr stark ulmificirt sind. Die 



[21] Kritische Bftitrage zur Kenntniss des Torfes. 697 

(liinkleren Tlieile, welclie zerstreiit im Lehertorf vorkoinmen, waren 
wahrscheinlicli scliou stark zersetzt, bevor sie iivs A\"asser transportirt 
wiirclen. Dieses hat die Pflanzenreste eigeiitliiimlicli macerirt mid iiament- 
licli Eadizellen iiacli und nacli so verandert (wie an Ueberganfi'sfonnen 
leicht zu beobachten ist), dass sie eine „liantig'-faserig-filzige“ Masse 
darstelleu, wie es Gil mb el (1. c. pag. 133) oder eine „klemfaserig- 
haiitig-kbrnige“ (ib. pag. 132), ganz ricbtig besclireibt, indem einzelne 
Theile auch kornig-krtimelig zersetzt sind, d. li. auf eine Weise, wie 
man es in eigentliclien Mooren haufig walirnelimen kann. Auf diese 
Gnindmasse hat Gil mb el wohl deshalb grbsseren IVertli gelegl als 
ich, weil er eine ahnliche Striictur in jiingeren Kohlen beobachtete, 
wahrend dieselbe meinein, an die mannigfaltigsten Zersetzimgserschei- 
nungen der Torfe gewbhnten Auge auch deshalb nicht auffallig 
erschien, weil sie sich eben bei genauer Betrachtung als von Radizellen 
und anderen Zellgewebsresten durch Maceration ableiten lasst und nur 
der innigen Mischung wegen mehr oder weniger zusammenhangend und 
homogen erscheint. 

In dieser „ Gnindmasse “ liegen ziemlich vie! Schalenreste von 
Crustaceen (Daphniden) als weitere Beweise einer Bildung im stagniren- 
den Wasser, dann Chitinborsten von Insecten, da und dort Reste von 
Wassermilben etc. 

Gil mb el erwiihnt „in grbsster Menge Pollenkbrner, zu mehreren 
Tausenden auf den Kubikmillimeter“. Man wird wohl kaum einen Torf 
untersuchen konnen, ohne darin mehr oder weniger Bliithenstaub anzu- 
tretfen. Ich selbst faud manchmal in diesem Torf erheblioh solche 
(vergl. die wohl eilig genug publicirte Notiz in Sitzungsber. der Ges. 
Konigsb. 1883), indessen nie mehr als ich bei meinen ausgedehnten 
Studien liber Torfe der yerschiedensten Regionen und Lander manchmal 
zu beobachten Gelegenheit hatte und in den darauf bezliglichen Proto- 
kollen mit ,,yiel“ oder „sehr yiel“ verzeichnete. Denkt man sich aber 
in der Xahe oder direct am Ufer eines Sees Gebusch von Amentaceen 
und Coniferen, so kann auf den Wasserspiegel ein eigentlicher „Schwefel- 
regen“ niederfallen und da oder dort muss sich in einer Bucht yermbge 
der bios durch Insolation heiTorgerufenen Bewegung des lYassers 
Bliithenstaub anhaufen. i) Wird dieser allmalig zum Sinken veranlasst, 
so kann man im Schlamm oder Torf der betreffenden Localitat reichlich 
Bliithenstaub finden. Allein ftir Doliewen ist das reichliche Yorkommen 
nach meinen Untersuchimgen nur local, nicht allgemeiu und kann ich 
dasselbe nicht als Charakteristicum bezeichnen. Uebrigens berichtet 
Gasp ary liber 70 in Ostpreussen befahrene Seen (Sitzungsber. Konigsb. 
1876), dass sie „meist wald- und buschlose Ufer“ haben. 

Ich fand Pollenkbrner von: Pinus, Corylus, Quercus? Betula, 
Sal{x‘^ Populus tremulaf Alnus^ Gramineen. 

Ftir diesen und andere Lebertorfe ist durchaus eigenthilmlich der 
mehr oder weniger reichliche Gehalt an A1 g e n, welcher von G11 m b e 1 
gar nicht erwahnt und von Caspary und Jentzsch nicht zugegeben 
wird. Ich musste mir also zur Aufgabe stellen. durch eine eingehende 

0 Die Bewoliner des schweizeriscTien Bodeuseeufers sagen: „Der See blulit“, wenu 
der Wasserspiegel zur Bluthezeit der herrlicben Obstwalder niit Bliitbeustaub bedeckt 
wird, welcben der "Wind berbeifiihrt. 

Jahrbucli der k. k. geol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Baud. 4. Heft. (J. Friib.) 89 
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IJntersuchimg meine Anscbauung zu bestatigen oder zu bericbtigen, urn 
kiinftigen Forscbern anf cliesem Gebiete eiii geklartes Materia] zu 
bieten. Icb batte also zu priifen, ob iiberbaupt kleine einzellige Algeu- 
formen erbaltungsfabig sind und aucb in anderen Torfen gefunden 
werden konnen und dann die Doppelfrage zu beantworten: 

1. Sind die von Gasp ary (Sitzungsber. 1870) bescbriebenen als 
die Hauptmasse des Lebertorfes bildenden ,,hbcbst feinen licbtgrau- 
braunen Kbrnchen, die weiter keinen Ban zeigen“, wirklicb solcbe 
Kdrnchen oder zum Theil Algenformen? 

2. Sind vielleicbt mancbe als Pollenkbrner angesehene Gebilde 
zu den Algen zu zablen oder babe icb selbst Pollenkorner mit Algen 
verwecbselt ? 

Um den letzteren Punkt aufziiklaren, begann icb ein eingebendes 
Studium der Pollenkorner uberbaupt und von Sumpfpflanzen im Speciellen. 
Denn nur diese, sowie Seen umrabmende Straucber und Baume konnen 
die betreffenden Pollenkbrner geliefert baben. 

Es wurden die Monograpbien liber Pollenkbrner zu Ratbe gezogen 
von: „Dr. H. Mohl, Ueber den Ban und die Formen der Pollenkbrner. 
Bern 1834.“ — „Dr. Jul. Fritzscbe, Ueber die Pollen in den Memoires 
de TAcademie de St.-Petersbourg 1837“ and „Pollen by M. Pakenham 
Edgeworth, illustrated witb 438 figures, London 1879. 

Dann prtifte icb (an Herbariumsexemplaren) die Pollenkbrner von 
folgenden Pflanzen, nachdem icb dieselben durcb sebr verdiinnte Kali- 
lauge etwas aufgequollen batte: 

Alisma Plantago L., Alisma natans L., Butomus umhellatus L., 

Sottonia jpalustris L., Hijopuris vulgaris L., UtricAaria L., Hydi^ocharis 
morsus ranae jL., Syarganiuin ramosum Huds., Sparganium natans L., 

Typlia latifolia L., Nymphaea alba L., Nuphar luteum Sm., Potamo- 

geton lucens L., P. natans L., P. crispus L., P. fluitans Roth., Myrio- 
phylluni spicatum L., Iris Pseudacorus L , Triglochin vulgare L., Tri- 

glochin maritimum L., Lythrum salicarm L., Ranunculus Lingua L., 
Ran. jiammula L., Spiraea IJlmaria L., Ijedum palustre L., Calluna 

vulgaris Palish., Erica carnea L., Oxycoccuspalustris Pers., Erica Tetralix 
L., Pcheuchzeria palustris L., Luzula campestris DC., Scirpus lacustris 
L., Garex ampullacea Good, Umbelliferen, Vaccinieen, Galamagrostis 
epigeia Roth, Goeloglossum alhidum Hartm., Najas intermedia Wolfg. von 
der Pfahlbaustation Kobenbausen (Scbweiz), Gallitriche polymorpha 
L'dnnr., Amentaceen, Coniferen u. v. a. 

Niemand kann nun bei starker Vergrbsserung und Beacbtung der 
feineren Structur solcbe Pollenkbrner mit einzelligen Algenformen ver- 
wecbseln. Sie zeigen sicb innerbalb der „Grundmasse“ besonders scbbn 
nacb Bebandlung des Praparates mit Salpetersaure oder Cblorzinkjod 
oder Jodkalium, Die bier in Frage kommenden Algen besitzen libcbstens 
eine gescbicbtete Membran, nie eine Exine wie die Pollenkbrner. Hire 
Oberflacbe zeigt entweder Poren oder Warzen und Leisten, welcbe 
meistens ftir die einzelnen Familien cbarakteristiscb sind, oder sie ist 
jedenfalls fein gekbrnt. Nur die Najaden baben nacb Fritzscbe eine 
einfacbe Haut. 

Die Kbrnclienstructur der Aussenbaut ist sebr dauerbaft und kann 
bei im Torf eingescblossenen Pollenkbrnern aucb dann nocb constatirt 
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werden, weiin sie cine selir feinc Ilant lial)en uiid diese an and f'iir sicli blass 
iind dnrchsiclitig ist (Fig’. 8). Die Grbsse der J^ollenkbrner variirt zwischen 
0'0075 Millimeter bei Ficus ehistica und O’l Millimeter bei Malope 
ijrandijiora (Sell a edit, Lebrb. der Anat. u. Phys. 1859, II, ])ag’. 3(5 7). 
Darnaeh kbnnten maiielie von mir als Algen aiifgefasste Formen ganz 
gut zn Bllithenstaub gezalilt werden, wenn nicbt die iibrigen ]\Ierkmale 
und die Art der Vergesellscliaftung derselben scliarf dagegen sprechen 
wiirden. Da nun freie Zellen von der Grbsse der Pollenkbrner zum Tlieil 
zalilreieh im Lebertorf von Doliewen vorkommen, ieli selbst wirkliehe 
Pollenkbrner nur von den wenigen oben citirten Pflanzenarten und nicbt 
reichliclier als in mancben anderen Torfsorten angetrotfen, so muss icb 
annehmen, dass bei Nicbtbeacbtung der feineren Membranstructur zum 
Tbeil eine Verwechslung mit den grbsseren von mir unten bescliriebenen 
Algenformen ^mbglicli gewesen ist. 

Der erste Lebertorf, den icb zu uutersucben Gelegenlieit batte, 
war von J a k o b a u bei B e 1 s c b w i t z (Westpreussen), wovon mir 
Herr Professor Caspary den 27. Februar 1883 freundlichst ein Stiick 
einer Probe abtrat, welclie er seit October 1873 unter Wasser aufbe- 
wahrt batte. Die ersten Praparate lenkten sofort meine Aufmerksamkeit 
auf grlinlicli-gelbbraune Kbrner-Ballen oder kugelige Haufchen, welche 
sich durch Druck abplatteten. Zugleicb warden sie blasser und die ein- 
zelnen Kilgelchen zeigten sich bei starker Vergrbsserung deutlich. Sie 
machten auf mich den Eindruck von Mikrocystiscolonieen (Fig. 9) und 
icb babe dieselben in alien bis lieute mir bekannt gewordenen Leber- 
torfen gefunden. 

Bei Beniitzung von wenig Material und oder ^ wird man sich 

leicht davon tlberzeugen, dass man es bier nicbt mit Kbrncben von 
unbestimmten Umrissen zu thun bat. Es sind im Gegentbeil woblbegrenzte 
organisirte Gebilde von durcbscbnittlicb O’OOl—0*002 Millimeter Durch- 
messer und mit einander verklebt wie die einzelnen Individuen einer 
Zoogloea. An und fiir sich blassgrau erscheinend, lassen sie in kugeligen 
Aggregaten, wie bereits erwabnt. das Licbt griinlich-gelbbraim durcb 
(vergleiche das Ausseben einzelner Blutscbeibchen und Muskelfasern mit 
viel Blut oder einem ganzen Muskel!) und sind diese zu grossen Ballen 
oder Colonieen vereinigt (Fig. 9), so macben sie sicb in der Grundmasse 
leicbt durcb ibre gritnlicbe Farbung bemerkbar, von der sie oft ganze 
Partieen bilden. Dass icb diese Gebilde von Anfang an als organisirt erkannt, 
— mag man sie nun so oder so deuten — und nicbt mit Detritus der 
Vertorfung verwecbselt babe, gebt aus den genau gefttbrten Protokollen 
meiner Untersuebungen tiber die Genesis des Dopplerits bervor, indem 
icb sowobl bei den Zersetzungsformen in bollandiscben Baggertorfen als 
namentlicb innerbalb des den Dopplerit der schweizeriscben Fundorte 
liefernden Hy'pnetums scbarf zwischen kbrniger, kriimeliger und bomo- 
gener Umbildung der Ptlanzenstoffe unterscbieden babe. Die Kbrncben, 
welcbe durcb den Verstopfungsprocess entstanden, wird man in lebbafter 
Molecularbewegung linden, niemals aber jene organisirten Gebilde, well < 
sie zu Zoogloea-SiXii^Qw Gallertkliimpcben verklebt sind. 

Oft zeigen sicb ziemlicb viel Aggregate von blassen oder gelblicb- 
braunlicben, rundlicben bis ovalen, wobl contourirten bis doppelt be- 
randeten Formen (Fig. 10) von 0*004—0*003 Millimeter Durcbmesser. 

89* 
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(lie wieder zii einem Gallertkliimpclien verklebt sind^); dann grossere 
gequollene Gallevtmassen (Fig. 11 bis 14), deren Brecbimgsvermogen 
von demjenigen des Wassers wenig verscbieden ist. Sie scbliessen bald 
zarte and durcbsclieinende ovale Formen ein (Fig. 11) oder zahlreiche 
ovale Gebilde von O'OOT—0 009 Millimeter Lange, welclie prall von 
griinlich-gelbbraimen feinen Kdrncben erftillt sind (Fig. 12) oder die Zahl 
dieser ovalen Formen ist viel geriiiger (Fig. 13) — vielleiclit in Folge 
ungleicb erlittenen Druckes am Praparat — daflir erscbeinen sie scbarfer 
begrenzt, besitzen weniger, aber dentlicber begrenzte imd grossere 
Kornclien. Endlicli sind in solclie ansserst zarte gallertartige Massen, 
die im Wasser fast zertliessen, ovale Gebilde eingeschlossen (Fig. 14), 
welche etwa 0*009—0*01 Millimeter lang nnd 0*004—0*005 Millimeter 
breit sind. Man erkennt im Innern' derselben scliarf berandete gelb- 
branne Kornclien; einige erinnern an Tbeilungsstadien, andere sind 
rundlich mit dentlicber Membran und einem grdsseren gelbgrlinen Fleck^ 
so class man unwillktirlicb an Entwicklnngsformen einzelliger Algen 
erinnert wird. Von der Grosse dieser letzteren kugeligen Gebilde linden 
vsich sehr viele einzeln oder zn Haufen. 

Besonderes Interesse verdienen tetraedrisclie Grnppen, wie sie 
Fig. 15 und 16 wiederzugeben versuclien. Deutliclie Membran, glatt, im 
Innern einen blassgelblichbraunen Fleck; Durcbmesser 0*006 bis 0*008 
Millimeter. Manchmal sind solcbeZellen rosettenfdrmig verbimden (Fig. IT)^) 
oder man siebt dieselben sicb stufenweise zusammendritcken, abplatten 
und zu vielen geldrollenartig aneinanderreiben wie die rotben Blutkorpercben 
(Fig. 18 und 19). Diese abgeplatteten Formen zeigen Dimensionen von 
0*006 : 0*01 bis 0*004:0*012 bis 0*004:0*016 Millimeter je nacb 
dem Grade des Seitendruckes, den sie erlitten. Dabei erscbeinen die¬ 
selben oft recbt innig verbimden mit geraden, parallelen Membranen 
und erwecken vollends dann, wenn etwa ein Membranrest einer losge- 
trennten Zelle nocb anbangt (Fig. 19 c), die Vorstellung von Scenedes- 
musformen (oft mdgen es wirklicli solche gewesen sein). Durcbscbnittlicb 
seltener, aber manchmal ebenfalls grosse Colonien bildend, beobacbtet 
man grossere Zellen und Verbande (Fig. 20), die einzeln und in Kugel- 
form etwa einen Durcbmesser von 0*012—0*004 Millimeter aufweisen 
und in Aggregaten etwa 0*006—0*007 Millimeter breit und 0*018 bis 
0*02 Millimeter lang erscbeinen: sebr deutliche bomogene und glatte 
Membran und gelbbraunen Inbalt. Seltener boten sicb mir grosse Zell- 
formen dar, wie Fig. 21 und 22. Ibre Membran scbien bedeutend 
gequollen zu sein und der grunlicb-gelbbraune Inbalt war als centraler 
Fleck vorhanden oder zu 4—6 Haufchen vertheilt. Fig. 23 stellt 
eine Zelle mit sebr dicker, glatter Membran und reichlich gelbbraunen 
Inbalt dar; sie dllrfte wobl als eine Rubespore einer Alge gedeutet 
werden. 

Ein Mikroskopiker wird solclie Colonieen nie mit Mesophyllzellen von Slattern 
verwecliseln; das Bild an nnd fiir sick und namentlicli Gebrauck von Reagentien werden 
geniigenden Aufsckluss ertkeilen. 

Ein Vergleick mit den sckildformigen Haaren des Genus Callitriclie auf den 
versckiedenen Entwicklungsstufen und nack Bau und Grosse der einzelnen Zellen wird 
kinreicken, um sowokl tetraedrisclie Gruppeu (Fig. 15 und 16), als rosettenformige 
(Fig. 17) davon zu untersckeiden. • 
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Manclmial wiaimelte es in den Praparaten dcr von inir nnter.sucditen 
Probe von zarten, viclfacli verscdilungenen Faden, die man als solclie 
anf Znsatz von Salpetersanre dentliclier znni Ansdrnck bring'en koimte, 
indem die ubrigen Gemengtlieile intensive!’ gefarbt werden. liiese Faden 
sind oft recht lang, durcdiweg scbdn parallel nnd iinsserst zart begrenzt. 

Die Mem bran ist oft bei —nnr als zarte Grenze gegen die Umgebiing 

sichtbar (Fig. 24 nnd 25) oder zart, aber dentlicli doppelt contoiirirt 
(Fig. 26) Oder scbarf doppelt berandet (Fig. 27j, aber stets bell Mithin 
iinterscheiden sicli diese Gebilde dentlicb von Wurzelliaaren oder ein- 
gestreuten Mycelien oder den diinnen, langen, sicli verjiingenden nnd 
brllchigen, sebr scbarf contourirten Cliitinbaaren; aucli sind sie leiclit 
von Gliaetop}iova-')A.2^2iX^Vi zu iinterscheiden. Von aiifgerollten Spiralfasern 
der Gefasse kdnnen sie trotz ihres geringen Querdnrclimessers nicbt 
abgeleitet werden. Diese sind inassiv, homogen, stark lichtbrechend, 
mehr oder weniger steif imd sehr widerstandsfahig, so dass man sie 
noch im Schlamm der Teiche nnd Seen nnd den Excrementen der Pflanzen- 
fresser nnd des Menschen antrifft, wenn die ubrigen Gewebselemente 
bereits bis ziir Unkenntlichkeit macerirt worden sind. 

Wegleitend ist nun der Umstand, dass ich einige Mai an diesen 
Faden bei guter Beleuchtung und ohne jede Zusatzflltssigkeit feine, aber 
entschieden deutliche Querlinien beobachten konnte, welche wohl als 
Scheidewande zu deuten sind. Die einzelnen Stiicke waren dann bald so 
lang oder langer als dick oder entschieden breiter als lang (Fig. 24 
und 25). Im letzteren Falle war innerhalb der Zelle ein zartes Ptinktchen 
zu sehen. Der Durchmesser dieser Faden variirt zwischen 0’002 und 
0’004 Millimeter. Sie erinnern an Spaltpilze, stimmen indessen schlecht mit 
Beggiatoa-Y'k^^xi. iiberein, welche ich aus Abfliissen von Zuckerfabriken 
untersuchte. Vielleicht, dass solche Stiicke, deren Querdurchmesser 
0’004 Alillimeter betragt und die sich durch helle, scharf contourii-te 
Membranen auszeichnen, Grenothrix-Y'^^^^ angehoren, indem sie ziemlich 
gut mit solchen iibereinstimmen, welche ich auf FawcAe^Va-Rasen ge- 
ziichtet. Wahrscheinlicher ist, dass sie den Spaltalgen (Oscillariaceen) 
angehoren, obschon, wie Herr Professor Zopf mir freundlichst bemerkt, 
das entscheidende Moment, der blangriine Farbstolf, fehlt, so dass es 
unmdglich ist, mit Sicherheit diese Formen zu bestimmen. Es mag ver- 
gleichsweise daran erinnert werden, dass 0. suhtilissima Kg. nur O'OOl 
bis 0’0015 Millimeter, 0. tenerrima Kg. O’OOl8—0’0025 Millimeter, 
0. gracillima Kg. 0'0027—0’0032 Millimeter und 0. clilorina Kg. 0’003 
bis 0’0036 Millimeter Querdurchmesser haben. 

Gasp ary und Jentzsch wollen im Lebertorf von Doliewen 
nur Desmidiaceen (Fediastrum) gesehen haben. Wirklich ist F. Bo- 
ryanum Menegh. in der var. granidatum Fahenh. (Fig. 28) oft ziemlich 
vei’breitet in Rosetten von gegen 30 Zellen, deren losgetrennte Innen- 
zellen bisweilen mit Pollenkdrnern verwechselt werden kdnnten; aber 
auch andere Pe(7fa5^rzm-Arten kommen vor, %(^K\^8taurastrum, Gosmarmm. 
Gasp ary wollte eine Tauschung an modernen Algenbildungen nicht 
ausschliessen, da der Torf von Jakobau so lange im Wasser gelegen 
hatte. Dass dies aber nicht der Fall war, lehren die iibereinstimmenden 
Resultate an verschiedenen anderen frischen und trockenen Lebertorfen. 
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Ziulem ist die Farhiing der iiii Torf eingescblossenen Algen durchaiis 
iiiclit melir von jenem aiisgesproclienen Toip wie ihn lebeiide Formen 
aiifweisen imd bin icli wolil gegen solcbe Verstcisse durcb meine wahrend 
inehr als 12 Jahren gepflegten mikroskopiscben Studien nnd Febnngen 
gentigend vorbereitet. 

Iin Interesse der Wissenscliaft babe icb indcssen nicbt ermangelt. 
eine mbglicbst objective Anfklaning in dieser Frage zu erbalten. Icb 
sncbte mir eine Yorstelliing von dem Verbalten eines Gemiscbes von 
boberen Pflanzen niit Algen ini stillstebenden Wasser zii verscbaffen, 
indeni icb wahrend I Vs Jabrenin eineniLiterglase Glyceria fluitdns Rbr. niit 
Sphagnum nnterbielt. Diese Pflanzen sind allinalig abgestorben. Dagegen 
konnte icb ini Gewirr der Radizellen nnd Wurzelbaare mannigfache 
Eiitwicklungszustande von Cbroococcaceen nnd Cyanopliyceen beobacbten, 
die nacli Form nnd Grosse recbt wobl lebende Vertreter der von mir 
bescbriebenen Algenformen sein konnen. Jene gallertartigen Ballen von 
sebr kleinen, zarten nnd blassen Gebilden (Fig. 9 nnd stimnien mit 
Zoo^^oea-Znstanden, die sicli namentlich im Niveau am Glase bildeten, 
iiberein. Prof. Dr. Zopf bat in seiner lebrreicben Arbeit „Ueber Spalt- 
algen“ , Leipzig 1882, gezeigt, wie Zoogloea-YoYmm von Glaucothrix 

gracillima Reprasentanten von Cbroococcaceen darstellen, wie A795^6)c-Arten 
als Zoogloen von Scytonemaceen nnd Gloeocapsa-¥Entwicklnngs- 
znstande von Strosiphon reprasentiren nnd dass Zoogloea-FoYm^Yi von 
Limnothrix fios aquae ;,anf das Vollstandigste mit Folifcystis'''' itberein- 
stimmen. Herr Prof. Zopf batte die ansserordentlicbe Glite, eine Probe 
des von mir nntersncbten friscben Leber to rfes von Doliewen zn 
prlifen nnd er spricbt sich in Uebereinstimmnng mit einem anderen 
Facbgelehrten dahin ans, dass die Algenformen „sclion nnd reichlich“ 
entwickelt seien, dass es aber wobl nnmoglich sei, dieselben mit wissen- 
scbaftlicber Sicberheit zn bestimmen. So viel scbeint ibm aber sicher, 
dass Scheiden von Spaltalgen vorliegen diirften, sowie dass anch „die 
ballenfdrmigen Palmellenznstande entfarbte Spaltalgenznstande sind, den 
Cbroococcaceenformen zngebdrig“. Die grdsseren Formen (Fig. 13 n. 14) 
mdclite er fiir Palmellenznstande cbloropliyllgriiner Algen halten, nnd 
zwar fiir 2k^r«6*^om-artige. Cbloropbyllgrlinen Algen mdgen wobl ancli die 
Formen angehdren, welclie icb in den Fig. 21 nnd 22 abznbilden ver- 
sncbt babe. 

Den Algologen ist bekannt, dass zwiscben Moosen nnd Seggen 
Algen gedeihen mit danerhaften Membranen. Wenn icb Lebertorf von 
Doliewen anf dem Objecttrager in Wasser zertbeilte, dann dasselbe 
dnrcb einen Streifen Filtrirpapier entzog, so bewirkte friscbes Cblor- 
zinkjod eine violette Farbnng bei Hypneen, mancben Pollenkdrnern von 
Amentaceen nnd Coniferen, Resten von Gefasspflanzen nnd ancb in der 
Membran von grdsseren nnd kleineren Algenformen, Pediastreen, wabrend 
sicb andere gar nicbt oder nnr allinalig farbten. 

Es darf also a priori nicbt anffallig erscbeinen, wenn Algen als 
Gemengtbeil von Torf beobacbtet werden. Solcbe, meist einzellige Algen, 
sind von mir vor nnd nacb der Kenntniss des Lebertorfes in verscbie- 
denen Stnfen als sebr sporadiscb erkannt worden. Icb erwabne z. P. 
„Todtes Meer“ bei Eiiisiedeln (Rasenmoor); IIypneto - Caricetum von 
Biirglen (Tbnrgau); Caricetum von Esclien (Fiirstentbnm Liecbtenstein); 
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Papenhurg’ Nr. 24; Rasenmoor von Boves ])ei Amiens; Nienwe Diep 
(7—8 Meter — A. P.!); Derrie von Leenwarden, Rasenmoor von Ro- 
kitnitz ; Rasenmoor von Schwart bei Warnemlinde (Mecklenburg); Rostocker 
Schleuse (0'5—1 Meter); Bohvung beim Babnliof Rostock in G Meter 
Tiefe; Blatter- imd Waldtorf Ul)erTorfs(*liiefer von Hclilackendorf (Mecklen¬ 
burg) etc. Im Sphagnetum von Papenburg (Probe Nr. 4) beobacbtete icli 
selir kleine einzellige Algen innerhalb der Mooszellen, wie man solclie 
gelegentlicli an lebenden Exemplaren wahrnimmt. ^) 

Am Lebertorf von Doliewen beobacbtete icli zuin ersten Mai, dass 
absoluter Alkohol einen gelben bis griinlicligelben Farbstoff’ extrabirte, 
welcber bei einiger Concentration obne weiteres scbwacb rotb fluorescirt. 
Icli erinnerte inicli, dass Cb. Guignet aus Torf von Boves Cbloro- 
pbyll abgescbieden (Comptes rendus, T. 91, pag. 888). Dieser Torf, 
von dem mjr jener Forscber eine Originalprobe zur Untersucbung iiber- 
liess, ist ein Caricetum, gemiscbt mit Filices und Laubbolz imd zieinlicb 
viel Colonien einzelliger Algen. Da Guignet in der vorbin erwabnten 
Mittbeilung an die franzdsiscbe Akademie nicbt angibt, auf welclie 
Weise er den unveranderten Cbarakter des Cbloropbylls festgestellt, er- 
siicbte ich Herrn Prof. Dr. Hoppe-Seyler in Strassburg iim eine 
spectralanalytiscbe Priifung der alkoboliscben Aiiszlige, indem icli ibni 
entsprecbende Torfproben uberliess. Fr faiid fiir: 

a) Doli ewen: „Die alkoboliscbe Ldsimg erhielt bald die von 
Ilmen bescbriebene Farbimg nnd zeigte ini Spectrum im Rotb zwiscben 
B und C den Absorptionsstreifen des Chloropbylls. Im Gelbgriin zwiscben 
den Linien D und F war keine Absorption erkennbar, so dass der 
F a r b s 10 f f s i c b v e r b i e 11 wie f r i s c b aus lebenden P f 1 a n z e n 
aufge 1 dstes Cb 1 oropby 11, nicbt wie das Cb 1 oro})by 11 an 
Oder a 11 s z e r s e t z t e n P f 1 a n z e n a u s g e z o g e n e r F a r b s t o f f. ‘‘ 
— Deutlicb fluorescirendes Licbt, „ w e 1 c b e s f ii r C b 1 o r o p b y 11 
cbarakteristiscb ist und dessen Brecbbarkeit dem Ab¬ 
sorptionsstreifen zwiscben den S p e ctr a 11 inie n B-h C im 
d u r c b fa 11 e n d e 11 Licbt e n t s p r i c b t. “ 

h) Boves bei Amiens (trockene Probe!): Sowolil Absorptions- 
spectrum als Fluorescenz mit Brechbarkeit entsprecbend dem Absorptions¬ 
streifen zwiscben B und C zeigten das Cbloropbyll an. 

Icb sprecbe Herrn Prof. Dr. Hoppe-Seyler aiicli an dieser 
Stelle den lierzlicbsten Dank fur seine gefallige Unterstlltzung aus. 

Darauf bin priifte icb Torfe verscbiedener Zusammensetzung und 
verscbiedener Localitaten auf die Fluorescenz der alkoboliscben Extracte, 
welcbe icb so darstellte, dass ziemlicb gleicb grosse und pulverisirte 
Torfmengen mit absolutem Alkobol bei Zinimerwarme wabrend 5 Tagen 
bebandelt wiirden; die beziiglicben Filtrate wurden zu gleicben Raiiiii- 
tbeilen in gleicb grossen Reagensglasern bei directem Sonnenlicbt mittelst 

9 Die porosen liyalinen Zellen der Torfmoose nelimen iiberhaupt kleinere Kbrper 
auf. Hievon kann man sick sehr gut iiberzeugen, wenn man beblatterte Stammchen 
dieser Pflanzen einige Zeit in Berlinerblau taucht; man wird dann aiich nach an- 
haltendem tucbtigen Auswascben die meisten byalinen Blattzellen mit den blauen 
Kbrnern erfiillt linden. Hierauf griindet sicb die Anwendung des Torfmooses als 
Verbandmaterial fiir Wunden. 
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einer Sammellinse gepriift. Mit Ausnahme cler Probe von Doliewen 
waren alle trockeii. 

Farbe des Au.szuges Farbe des Auszuges 
Nr. Fundort und Charakter des Torfs im durchfallenden im auffallenden 

Licht Licbt 
1 

1. Lebertorf von Doliewen. grunlicbgelb deutlicb rotb 
2. „ „ Purpesselen. 55 55 
3. „ „ Giistrow (Mecklenburg). . 55 55 
4. „ „ Zarrentin (Mecklenburg) . n 55 
5 „ „ Bentwiscb (Mecklenburg) . gelb blassrotb 
6. Blatter- und Waldtorf anf Torfscbiefer von 

Schlackendorf (Mecklenburg) mit wenig 
einzelligen Algen. blassgelb blassrotblicb 

7. Oberveen (Holland), Easen- bis Waldtorf scbwacbgelblicb rotblicb bis 
rotbbraun 

8. Niclden: Martorw. scbwacb boniggelb blassrotblicb oder 
rotbbraun 

9. Boves, Easentorf mit ziemlicli viel Algen gelb rotblicb 
10. Babnhof Eostock, 6 Meter tief (mit Algen) griiDlicbgelb deutlicb rotb 
11. „Todtes Meer“ (mit Algen). gelb 55 
12. Noordwyk, Hypneto-Caricetnm mit Nj^m- 

pbaea, Menyantbes. goldgelb 55 
13. Eokitnitz, mit eingestreuten einzelligen 

Algen . gelb 
V 

14. Derrie (Bobrung Badebaus Leeuwarden), 
mit ganz wenig Algen. blassgelb grau 

15. Bur glen (Tburgau), mit wenig Algen . . boniggelb 55 
16. Baggertorf (Easenmoor) von Eeeuwyk in 

Siidbolland, stark ulmificirt bei 1*3 
Meter Tiefe. scbwacbgelb vielleicbt etwas 

rotblicbbraun! 
17. ib. 3'3—3'6 Meter Tiefe. boniggelb grau 
18. Brevine (Neucbatel), obere Scbicbt (Spbag- 

neto-Eriopboretum). gelb 55 
19. Kebdinger Moor Nr. 19. barngelb 

20. „ Nr. 32. tief boniggelb 
55 

21. Dunkler Leucbttorf Nr. 3 mit einer Unzalil 
von Pollenkbrnern. scbwacb weingelb 

22. Ylake, Zuid Beveland, Calluneto-Eriopbo- 
return (0'4 Meter u. d. Oberfl.) . . . scbwacbgelb 

55 

23. Kampen, Easenmoor 4 Meter — A. P. . ?? ?? 
24. Darry in den Wadden bei Ameland (Hyp- 

neto-Caricetum). 55 55 

25. Nieuwe Diep 2 8 Meter, Calluneto-Eriopbo- 
reto-Spbagnetum. weingelb 

55 

26. Nieuwe Diep 4‘4 Meter — A. P. (Easen- 
moor). gelbbraun 55 

27. Nieuwe Diep 7’47—8 Meter — A. P. 
Easenmoor mit einigen Pediastrum . . weingelb 55 

28. Bobrung Neumarkt Amsterdam 4 7 — 5*1 
Meter — A. P. Easenmoor. farblos 

55 

55 29. Darg, von der See am Dollert ausgespult brauulicbgelb 

Icb wollte diese Ergebnisse nocb daclurcb eontroliren, dass icli 
untersuclite, ob vielleicbt schon Ulminverbindimg’en filr sicli irgend eine 
Fluoresceiiz zeigen wiirden oder ob dieselbeii iiberlianpt die Eigen- 
scbaften des Blattgriins bei auffallendeni Liclit beeintracbtigen kbuuteu. 
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Zu (liesem Zwecke wurdeii folgende filtrirte Losimgen iin Focus 
einer Sammellinse bei directeni Sonnenliclit geprlift: 

1 
Nr. 

i 

S u b s t a n z Farbe im durch- Farbe im anffallen- 
fallenden Licbt den Licbt 

30. Papenburg Nr, 4 (Sphagnetum), wahrend 
1 24stundiger Einwirkung von 57o 

lauge bei Zimmerwarme. gelbbraun grau 
31. Ebenso Sacculmus. 

5) 

32. Auszug aus demselben Sacculmus mit 
i absolutem Alkoliol. 

5? i 33. Etwas Sacculmus in 25 Cubikcentimeter 

i absol. Alkoliol mit 4 Cubikcent. Blatt- 
flache von jiingem Colcbicum autumnale 
L. wabrend 24 Std. bei Zimmerwarme: 

1 a) direct untersucht. gelb bis rotbgelb 
(Zwiscbenlll u.IV 
der Vogel’scben 
Harnfarbenscala) 

deutlicb rotb 

1)) zweifacbe Verdiinnung mit absolutem 
Alkobol. gelb n 

c) dreifacbe Verdiinnung mit Alkoliol . . 
55 55 

1 1 d) vierfacbe „ „ „ . . gelblicb blassrbtblicb 
i 34. Vergleicbsweise wurden gleichzeitig 2 
! 

1 1 
i 

Cubikcentimeter Blattflacbe desselben 
Colcb. aut. L. in 11 Cubikcentimeter 
absol. Alkobol bei ubrigens gleicben 
Bedingungen bebandelt: 

a) direct gepriift .. grasgriin rein rotb 
1 1 h) zweifacbe Verdiinnung mit Alkobol , bellgriin 

c) vierfacbe „ „ „ • • 
5) 

blassrotblicb 

Diese Tabelle lehrt, dass weder ein Mebrgebalt an gelosten Ulmiu- 
verbindungen, nocb die Profiltiefe, nocli die mehr oder weniger aii- 
lialtende Einwirkung von Wasser auf das Moor aiif die Farbe der 
betreffenden Lbsungen eiuen Einfluss ausiiben, sondern dass sicb diese 
nacb der Zusammensetzimg der betreffenden Torfart ricbtet. Hierbei 
zeigt sicb nun ein unyerkennbarer Zusammenbang mit dein Vorkommen 
von Algenformen, welcbe in manchen Rasenmooren accessoriscb auf- 
treten und im Lebertorf sogar zu einem wesentlichen Gemengtbeil werden 
kbnnen. Jene weisen eine scbwacb rbthlicbe Fluorescenz, diese eine ent- 
scbieden deutlicbe auf, welcbe nacb x4nalogie zu den Resultaten, welcbe 
die spectroskopiscbe Untersucbung des Lebertorfes von Doliewen und 
des Rasenmoortorfes von Boves zeigte, wobl als Kennzeicben oder 
Beweis flir die Anwesenbeit von Chlorophyll zu betrachten ist. Dass 
die Pollenkbrner nicht diese eigenthilinliche Erscheinung hervorrufen 
kbnnen, diirfte namentlich im Hinweis auf Nr. 21 dieser Versuchsreihe 
klar genug sein. 

II. Lebertorf von Purpesselen bei Gumbinnen. 

C a s p a r y (Sitzber. 1870), Gr ii m b e 1 (1. c. pag. 132) und F r ii h 
(Doppl. pag. 22). 

.Tahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (J. Friib.]) 90 
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Nach C asp ary typisclier Lebertorf, friscb „fast gleiclimassig’ 
graubraim, dichb gleicliartig, sehr elastiscli, oline Spur von blatterigeiii 
Gefiige, mit grobmusclieligem Bniclie iind tbievischer Leber ziemlicli 
abnlicli“. Giimbel imd icli imtersiichten trockenes Material, welches 
in papierdiinnen Schichten aufgeblattert ist. Mit Bezug auf dessen Zii- 
sammensetzung nntersclieiden jene beiden Forscher wieder die oben 
beschriebene „Grimdmasse“, nach Gilmbel znm Theil eine „flockiii-e 
Substanz“ (Algencolonien ?), in welcher nach C asp ary ziemlicli zahl- 
reich Hautstlicke von Crustaceen, zahlreiche Pollenkbrner von Ptnus 

sylvestris und zahlreiche nicht gut bestimmbare Zellgewebsfeste einge- 
bettet sind, wornnter er ein Sphagniimblatt, ein Cosmarium^ aber keine 
Diatomeen erkannte — wahrend Gil mb el, „abgesehen von einzelnen 
Insectenresten, namentlich Tracheen, zahlreiche Blattreste mit deutlich 
erkennbarer Zelltextur nach^Art der Gras- und Moosblatter, vereinzelte 
schwarze Holzzellen imd Gefasse, viele runde, schwarze Kugelchen 
(Sporen) und in Unzahl Pollenkbrner“ beobachtete, circa 1000 per 
Kubikmillimeter. 

Eine nochmalige Priifung dieses in 5procentiger Kalilauge aufge- 
weichten Tories ergab mir: 

Eine „faserig-tilzige“ Grundmasse, in welcher wieder die oben be- 
sckriebenen mikrocystisartigen Formen einzelliger Algen mehr oder 
weniger haufig, zum Theil in grossen griinlich-gelbbraunen Balleii er- 
kannt werden, namentlich aber einfache und verzweigte, theilweise 
faserig macerirte Padizellen von Gramineen und Cyperaceen nebst 
Blattparenchym und Nervenprosenchym dieser Pflanzen; Blattgewebe mit 
Spaltbffnungsmutterzellen von Nymphaea; Parenchym, welches am besten 
mit demjenigen der Staubgefassdeckblatter in den Katzchen von Alnus, 

oder Betula iibereinstimmt; dann Brennhaaren ahnliche Emergenzen 
homogen ulmificirte Gefasse und Sporen von Farnkrautern, Pollenkbrner 
von Pinus (in gar nicht auffalliger Zahl), Alnus, Betula, Corylus, Ulmus 
cam'pestris L., Tilia; seltener sind Rosetten von Pediastrum Boryanum 

Men., keine Diatomeen. Dagegen ziemlich viel Chitinborsten, Panzer von 
Milben und namentlich Schalen von Daphniden (keine Tracheen). Auch 
in diesem Lebertorf sind mehr oder weniger grosse Stlicke von gelb- 
braunen und homogen ulmificirten Holzzellen oder Platten eingelagert 
(„schwarze Holzzellen^, Glimb el), die von Laubhblzern oder Farn¬ 
krautern abstammen durften und wahrscheiiilich theilweise als solche 

• _ _ 
hereingeschwemmt wurden. Es sind keine verkohlten Pflanzentheile, 
sondern wie die Ulmus- und Humusverbindungen emphndlich gegen ab- 
wechselnde Behandlung mit verdlimiter Kalilauge und Salzsaure. Unter 
den mineralischen Stoffen, welche in dieser Probe sparsam vertreten 
sind, herrschen sehr feine Quarzsplitterchen vor, zwischen denen als 
Seltenheit ein Kieselscheibchen beobachtet wurde. 

Der Torf brennt anhaltend mit lebh after Flamme unter Verbreitung 
des bekannten Torfgeruches. In der schwach gelblichen und mit Salz¬ 
saure iibergossenen Asche erzeugt Chlorbarium einen weissen unlbslichen 
Niederschlag. 

Gilmbel beschreibt in diesem Torfe „viele runde, schwarze 
Kiigelchen (Sporen)“. Sie sind mir nicht entgaugeu, da sie in Rasen- 
mooren keine Seltenheit sind und in Wald- und Blattertorf oder den 
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iintcTsteii Scliiclitcn voii in 'I'eiolicn mul Seen ^•ehildetcn Torfen oft 
aiisserordcntlich zaldrcieli vorkoinnien. Audi Scli iilim ann erwiilint 
„dunkle Sporeii“ (1. c. pag’. 11, pag. 26). Da cr in der gleidien Sdirift 
von „rundliclien, dreieckigen imd tonnenfdrmigcn Sporen“ sjiridit 
(pag. 97 ff*.), also Pilz-, Flecliten- und Torfmoossporen erkannt liat, so 
muss sick jene Bezeiclinung entweder auf vereinzelte freie UlmuskLigelclicn 
Oder auf ahnliclie Objecte bezielien, wie die von G limb el be- 
scbriebenen. 

D i e s e K ii g e 1 c b e n s i n d w e d e r S p o r e n n o c b U1 m u s- 
kiigelcben. Sie reagiren nie auf Kalilauge oder Salzaure. Pilz- oder 
Flecbtensporen (Fig. 4 und 29) werden von Alkalien aucb dann auf- 
gebellt, wenn ibre Membran stark bumificirt sein sollte. Mit den in 
Frage kommenden Kiigelcben ist dies nicht der Fall. Es sind vielmebr, 
wie icb miclr haufig an verscbiedenen Vorkommnissen itberzeugt babe, 
Aggregate von Scbwefelkieskrystallcben. Durcb Druck 
zerfallen sie in zablreicbe Kbrnclien (Fig. 30), Sporen bingegen nicbt. 
Jene Korncben sind undurcbsicbtig, scbarf begrenzt und bocbstens ver- 
mdge des an ibren Flacben reflectirten Licbtes braunlicb umrandet. 
Ibr Durcbmesser variirt von 0 0007—0*001 Millimeter. Trotz dieser 

Kleinbeit erscbeinen sie bei ^ meistens in scbarfen Quadraten oder 

kurzen Eecbtecken, d. b. in der Regel als Wttrfelcben, welcbe isolirt 
die Brown’scbe Molekularbewegung zeigen kbnnen. Seltener sind 
freie Kdrpercben von 0*003—0*002 Millimeter Durcbmesser (Fig. 31) 
oder Verwacbsungen von 2—4 Individuen abnlicb wie optiscbe Durcb- 
sclmitte von Magneteisen in Gesteinsdiinnscbliffen. Nocb vereinzelter 
trat icb scbwarze secliseckige Figuren, welcbe an dodekaedriscbe Ge- 
stalten erinnern (Fig. 31 a). Alle diese Krystallaggregate cbarakterisiren 
sicb als solcbe sebr scbon im auffallenden Licbt. 

Icb babe verscbiedene Male versucbt, diese scbwarzen Kiystall- 
bildungen cbemiscb zu definiren, namentlicb in solcben Fallen, wo sie 
reclit zablreicb im Torf eingescblossen waren. Mit erwarmter Salzsaure 
entwickeln sie keine nacbweisbare Menge Scbwefelwasserstotf, bleiben 
iiberbaupt darin unverandert. Der kalkreicbe Torfschiefer von Scblacken- 
dorf, welcber sebr reicb an solcben scbwarzen Wllrfelcben und deren 
Aggregation zu Kugeln ist, wurde pulverisirt, dann mit kocbender con- 
eentrirter Salpetersaure aufgescblossen, bierauf vollstandig ausgesiisst. 
Das gelbbraune Filtrat war reicb an Eisenoxydsulpbat. Der Nieder- 
sclilag auf dem Filtrum zeigte unter dem Mikroskop eine totale Ab- 
wesenbeit der scbwarzen Korncben, dagegen einen ausserordentlicben 
Reicbtbum an Gypskiystallcben (Saulen nacb ooP.P.ooPco, Zwil- 
linge, Viellinge), welcbe zwiscben den durcb die Salpetersaure rotb ge- 
farbten und krlimelig umgewandelten organiscben Stoffen etwa den- 
selben Eindruck macbten, wie die glasbellen Plaglioklasleisten im 
DunnscblilF eines Feldspatlibasaltes. Wurde dieser Niederscblag gut ge- 
trocknet und dann langere Zeit mit Scbwefelkoblenstotf in Berlihrung 
gebracbt, so erbielt icb durcb Verdunsten des Filtrates ein kleines Quantum 
einer gelblicbgrauen bis gelblicb wacbsartigen Masse, die unter dem Mikro¬ 
skop (Verdunsten von Tropfen auf dem Objecttrager) nicbts von Scbwefel 
erkennen liess und auf Platinblecb erhitzt mit stark russender, das 
Metall koblig bedeckender Flanmie verbraimte, obne den Gerucb nacb 

90* 
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schwefliger Saiire zu verhreiten. Wiirde eine ])ulvevi>irte Probe des- 
selben Torfschiefers obne vorberig'e Einwirkung von Salpetersaure mit 
Scbwefelkoblenstoff extrabirt, so bekam icli eine gruidieligraiie Siibstanz 
von gleiclien Eigenscbaften wie die vorbin besebriebene. Das Pulver 
selbst entbielt nocli denselben Reicbtlinm an scbwarzen Krvstallcben 
wie znvor. Die Kiystalle reden wold deutlicb genug fiir die tesserale 
Form des Doppeltscbwefeleisens iind scbliessen den Markasit aus. 

Nacli meiner Erfabrung sind diese Pyritaggregate vorzugsweise in 
gut abgescblossenen Rasen- imd Waldmooren vertreten unci feblen so- 
zusagen iin Sphagnetum und Gallunetum. Xacli Pag el und 0 say aid 
(LandAv.-Jabrb. 1. Suppl. Halle 1877) bilden sicb „bei Luftabscbluss 
in der Moorsubstanz durcb Reduction von scbwefelsauren Salzen 
Scliwefeh^erbindungen, die zum Tbeil als ScbAvefelAvasserstoff, zum Tbeil 
als Scbwefelmetalle auftreten.“ Icb prlifte einige Mai solcbe Torfe, die 
viel vScliAvefelmetalle entbielten, erfolgreicli auf einen geringen Gebalt 
an geldsten Sulpbaten. Icb nabm aber umgekebrt aip dieselben Avaren 
durcb eine spatere Oxydation der Sulfide und deren Einwirkung auf 
Carbonate entstanden. 

Nacbtraglicb finde icb in „LandAY.-Versucbsstationen 8‘‘, class 
aucb A^an Bemmelen diese Krystalle, Avelcbe er nainentlicb in der 
gypsreicben Wiiblerde" reicblicb gefunden, als Pyrit erklart. Sie er- 
scbeinen claselbst „in der Gestalt scbwarzer runder Kdrner; 
einige zeigen Cubusform, einzelne Flacben von Pentagondodekaedern. 
Sie sind sebr scliwer, unldslicb in Salzsaure, loslicb in Salpetersaure 
und Kdnigswasser. An der Luft oxydiren sie sicb nicbt.“ 

III. Torfschiefer von Giistrow in Mecklenburg, 

den icb nocbinals und in verscbiedenen Zeiten auf seinen Gebalt an 
Algenformen prlifte. Die Probe Avar trocken, compact und von matter 
muscbeliger Brucbflacbe; sie wurde mit vercllinnter Kalilauge langsam 
aufgeAveicbt. 

Befund: Audi bier bis zur Unkenntlicbkeit faserig zersetzte Racli- 
zellen und ZellgeAvebsreste; gut erbaltene Blattreste von NgmpJiaea, ein- 
gestreut Pollenkdrner von Pinus, Betula^ Corylm^ Tilia, Alnus^ Sporen 
von Filices; ziemlicb Auel Spongillanadeln, da und clort Melosira: 

Dapbnidenscbalen und andere Cbitinreste ; A id SdiAA^efclkies. 
Ueberall Algenformen : in einzdnen Partien sebr I'eicblicb, gauze 

Fldtzcben darstdlend. Nicbt nur vide microcystisartige Colonieen, 
sonclern oft zablreicbe Haufcben yon 7b^>myorrt-artigen Formen uncials 
besonclers auffallig oft gauze Hautcben bestebend aus G7oc’oc«^^.va-Arten, 
die bei Bebandlung des Praparates mit Salpetersaure redd sdibn bervor- 
treten. Sie sind so vorziiglicb erbalten, class man dieselben mit Aus- 
nabme des veranderten Zdlinbaltes fiir friscbe Exemplare balten kbnnte. 
Der Umstand, class die scbarf gescbicbteten Hiillen bald glasbell, bald 
braunlicb bis braun erscbeinen, diirfte auf das gleicbzeitige Vorkommen 
verscbiedener Spezies scbliessen lassen (Fig. 32). ZAA^eizellige Familien 
von 0'02 Millimeter Lange oder 0*016 und 0 025 Millimeter berrscben 
vor; indessen zeigen sicb aucb grdssere und 4—8zellige Familien. Aucb 
die Oscf/^arfa-artigenFadeu des Lebertorfes von DolieAven traf icb in einigen 
Exemplaren; ferner bomogene und stark ulmificirte und Avabrscbeinlicb 
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eiii,i;’es(*liweiiinite Stiickc iind Flatten von 1 lol/.zcllen der Lanl)li(ilzer and 
Farnkranter. Die Fildnng des Torfes in einein stillstelienden Dewasser 
wird dureli seine Znsaniniensetzung- geniig-end dargethan. 

IV. Torfschiefer, Lebertorf Casp. von Testorf 

bei Zarrentin (Mecklenburg-). Er ist selir diinnblattrig-, matt, liart nnd 
reicb an Quarzsplittern (Kieselscbeibcben), Spongillanadeln nnd einge- 
streuten Diatoineen (Pinmdarla, Melosira). 

Von hdberen Fflanzen sind vorhanden: Fadizellen nnd Flattreste 
(Parencliyni und Nerven) von Graniineen nnd Cyperaceen (z. 1>. Pbrag- 
mites), freie Spiralgefasse, Haare von Symphaea, Blattstlicke von 
Hypneen imd SphagniDa. Sparsam Pollenkbrner von Finns, Alnus^ (Jorylns^ 

Gramineen, Ericineen; Sporen von Pphagnum. Cbitinreste von Insecten. 
Milben, Dapbniden. Audi bier sind die zarten Algencolonieen als g-i'lin- 
licli-gelbbraune Ballen inelir oder weniger zablreicli vertreten. aucb 
Tetraspora-2(Y{\^Q, Cosmarium und inancbinal erbeblicb durcb deutlicbe 
Querwande eingetbeilte, blasse, parallel berandete Osclllaria-Mi\^Q Faden. 
Da und dort zieinlicb viel Scbwefelkies. 

Der Torf brennt init stark leucbtender und anbaltender Flainme. 
eine scb-\vacb gelblicbe Asebe zuriicklassend, die init Salzsaure begossen, 
sebwacb aufbraust u. v. d. L. leicbt zu einem gritnlicb gefarbten Glase 
zusammenscbniilzt. 

V. Bentwisch bei Rostock. 

Eine scbiefrige, barte, kaffeebraune Probe init speckiger Scbnitt- 
baclie. Sie rubt auf sog. ;,Wiesenkalk“, der sicb getrocknet in 
])apierdunnen Scbicbten darbietet und nacli Zersetzung der reicblicben 
Carbonate unter deni Mikroskop folgende Zusammensetzung zeigt: 

Yiel Diatoineen. als: Melosira varians Ag.^ Gomphonema acumi¬ 

natum Ehrh., G. geminatum Ag., Cymbella cymhiformis Breb., Meridion, 
Cyclotella operculata Ag.. Himantidmm^ Epithemia Argus Ehrb., Xavi- 
culae, Pinnulariae. Synedrae. Cosmarium quadratum Rnlfs , dann unbe- 
stimmbare Blattreste bdberer Pflanzen, Hypneen, Pollenkdrner von Pinus^ 

Betula, Gramineen, ulmificirte Flatten (von Gefasspflanzen); Dapbniden- 
scbalen, Cbitinborsten; Quarzsplitter und erbeblicb Scbwefeleisen. 

Im T 0 r f s c b i e f e r selbst land icb Radizellen und Epidermisreste 
von Gramineen und Cyperaceen, welclie oft faserige Masseii darstellen; 
Blattstueke von Hypneen und Sphagnum, bald kriimelig zersetzt ivie in 
stark umgewandelten Rasenmooren, bald ausgezeicbnet frisch und be- 
stimmbar, (Sphag. cymbifoUum Ehrh . S. acutifolium Ehrh.), was sicb am 
besten aus dem ungleiclien Alter dieser Reste erklart, welclie inebr 
Oder weniger friscb oder erst dann augescliwenimt wurden, nacbdem 
sie an anderer Lagerstatte bereits eine bedeutende Zersetzung erlitten. 

Eingestreut blasse Algencolonien, Cosmarium quadratum Ralfs.: 
Pollenkdrner von Coniferen, Gramineen, Sparganium?: zieinlicb 
viel Sporen von Spbagneen ^—yiei 3Ielosirae^ Gomphonema, Plnnularia. 

Stanroneis.^ Navlcula, Synedra. Cymbella. Flimantidium; zieinlicb viele 
Nadeln von Spongilla; Dapbnidenscbalen; zieinlicb viel Skelette von 
Milben, Cbitinborsten — Quarzkdrner und Scbwefelkies, 
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In Wasser sclnvillt er aiif unci wire! wenig, aber cleutlich elastisch. 
Er brennt kanni mil Flaniine. Asclie gelblichweiss und leiebt zu einem 
Glas znsamnienschinelzend. 

Nacli meiner Kenntniss sind die Lebertorfe in stillstelienden Ge- 
wassern, seichten Seen, gebildet worden. Bald ist der Untergrimd kalk- 
reicli und der „Seekreicle“ der sch^yeizeri.scben Seen zu A^ergieiclien. 
bald mebr aus Diatomeen und Mergel mil Susswasserconebylien zu- 
sanimengesetzt. Diatomeen und Spongillanadeln dlirften in den unteren 
Sebiebten nie felden nacb oben mebr und mebr zurlicktreten qder feblen. 
Keste yon Wassermilben, Insecten, namentlicb yon kleineren Crustern 
weisen wieder ilbereinstimmend auf Stagnation eines Gewassers bin; 
desgleicben Reste yon Nyinphaea. 

Ein Tbeil der beterogenen Pflanzenreste sebeint berbeigesclnyemmt 
worden zu sein, indem die yorbandenen Pollenkbrner fast ausscbliess- 
licb Coniferen und Amentaceen, d. b. Gewacbsen, welclie als Gebiiseb 
und Wald die Torfseen umgaben und niebt den stebende Gewasser 
liebenden Sumpfpflanzen angebbren. 

Eigentblimlicb ist die Art der Zersetzimg, welcbe niebt in der 
ge\ybbnlicben Ulmification der Pflanzenstotfe bei Massenvegetation bestebt, 
wie sie in Torfmooren beobaebtet werden kann, sondern in einer 
faserig-kbrnigen Maceration derselben. Dies muss das Resultat einer 
sebr langsamen ungestbrten x4nbaufung yon Pflanzenstoffen sein, welcbe 
zu clem niebt reicldicb oder jedenfalls gleicbzeitig niebt massenbaft 
zugegen waren, so class das Wasser dieselben zumeist lange sebwimmend 
erbalten, allmalig zersetzen und claim erst deponiren konnte. 

Ein einfacbes Ergebniss dieser Verbaltnisse ist die ebarakte- 
r i s t i s c b e T b a t s a c b e, d a s s die Lebertorfe mebr oder 
weniger reicblicb Colonien yon EntwAck lungs for men 
e i n z e 11 i g e r A1 g e n e i n s c b 1 i e s s e n. Diese kbnnen mancbmal ein 
wesentlicber Gemengtbeil desselben werden und denselben als ,,Algen- 
torf“ naber pracisiren. 

Die Anwesenbeit der Cyanopbyceen und Cbloropliyllophyceen 
Avird sclion dadurcb angezeigt, class alkoboliscbe AuszUge aus trockenen 
Lebertorfen mebr oder Ayeniger deutlicb grlinlicligelb ausseben und 
eine so intensive rotbe Fluoreseenz darbieten, Avie sie bei gewbbnlicben 
Torfen niebt beobaebtet Averden kann. 

Friscb sind die Lebertorfe elastiscb, Averden beim Eintrocknen 
compact und zeigen eine matte, muscbelige Brucbflacbe oder sie blattern 
mebr oder Aveniger cllinnscbicbtig auf, AA^erden zu „Torfsebiefern“ oder 
erinnern ausserlicb an Dysodil, je naebdem die Zusammensetzung und 
der Grad der Maceration sicb gleiebformig geblieben oder etAva durcb 
grossere Blattreste oder anders zusammengesetzte und yorber Ayeniger 
zersetzte Pflanzentbeile A^erandert worden sind. In alien Fallen bat die 
Sebieferung -eine innere structurelle Ursaebe, ist niebt etAva durcb 
ausseren Driick beiTorgerufen Avie dies offenbar bei den ZAvei oben 
besebriebenen MartbrAV-Proben der Fall sein muss. 

b Alnus zeigt, aiicli Pollenkorner mit uur 4 in einer Ebene liegenden Poren, 
welcbe von denjenigen des MyriopJiyllum spicatum L. kanni zn nntersebeiden sind. 
Icb erwiiline dies danim, weil Caspary „im blanen Mergelscblnlf nnter dein Pnrpesseler 
Moor einen sebi'men Abdriick des Blattes von ^[yr. spicata gesehen“ (Sitzber. Kbnigs- 

berg, 1870). 
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Es zeicliiieii sich ferncr alle von inir g-e])riiften Lebertorfc vor 
andern Torfsorteii iiocli dadurcli aus, dass sie, ein Mai get rock net, 
d 11 r c li W" a s s e r I) e i g e w d li n 1 i c li e r T e ni p e r a t u r \v i e d e r an 1- 
geAveiclit werden kdnnen, dabei eine Volnmyergrosserung zeigen 
imd die Elasticitiit wieder erlangen fdie Erscbeiniing wird 
init Ziuialnne des Gelialtes an Mineralstoffen, Diatomeen iind S])ongilIa- 
nadeln beeintraelitigt). Andere und namentlicli ebenso stark macerirte 
Torfe wie der Lebertorf, bleilien bei jabrelanger Einwirkiing von Wasser 
trocken und fest. Es berulit dies auf der Unldsliclikeit der getrockneten 
Ulmus- und Humusverbindungen in Wasser und griindet sicb auf diese 
Eigenscbaft iiberhaupt die Gewinnung des Torfes. Die dlinnschiefrige 
Probe von Zarrentin wurde scbon nacb einer lialben Stunde weicb und 
elastiscb. Lebertorf von Doliewen, welcber in Wilrfeln von iiber 22 Milli¬ 
meter Kantenlange gesehnitten und bis zuin beginnenden Zerfall mit 
AVasser durchtrankt, hierauf wabrend 2 Stunden auf dein Wasserbade 
eingetrocknet worden, wobei sich eine Volumverminderung auf 11 Milli¬ 
meter Kantenlange zeigte, scliwoll nachher im Wasser wieder vollstandig 
an und wurde elastiscb. 

Diese Erscbeiniing verdient gewiss eine geblihreude Beaclituug. 
Sie kann nicht durch die Kleinheit der Zersetzungsproducte und deren 
innige Miseliung allein erklart werden, weil sonst aucli die weiter unten 
zu bescbreibenden Leuchttorfe ein abnliches Verhalten zeigen miissten. 
Besoudere Capillaritatseinrichtungen, wie sie bei G ti m b e I's Compressions- 
versuchen mit Sphaguetum und Easentorf sofort als in der Structur der 
Torfmoosblattcben begrlindet in die Augeu springen, sind bier offenbar 
nicbt gegeben. Wollte man eine Ursacbe der Wiederanscbwellung des 
Torfes in dem von der Ulmification bei Massenvegetatioii ganz ab- 
weicbenden Bildungsprocess des Lebertorfs siicben, in der langsamen 
Maceration der Vegetabilien in Wasser bei gleicbzeitig kleinen Pflanzen- 
mengeu und einer Art Scblammung des Detritus und annebmen, dass 
die feinfaserig macerirten Membrantbeile (vorwiegend von Eadizellen) 
aucb nacb dem Eintrocknen einen gewissen Grad von Quellbarkeit 
besitzen oder ausserordentlicbe Capillaritat zeigen, so dlirfte es ebenso 
naturgemass sein, eine Ursacbe des Wiederanscbwellens und der Resti¬ 
tution der Elastieitat in b e k a n n t e n Eigenscbaften der eingescblossenen 
Algenformen zu erblicken. 

Gerade die kleinsten Formen, die Mikrocystis-artigeu Colouieen 
s’cbeinen allgemein verbreitet zu sein; sie erscbeinen alsZoogloeazustande 
von Algen. Enter dem Mikroskop beobacbtet man ibre gallertartige Ver- 
klebuug und bei andern Formen eine deutlicbe Einbettung in Gallert- 
bldlen. Zoogloeen von Pilzen und Algen sind sebr widerstandsfabig, 
geben beim Eintrocknen — wie die Nostocarten Jedennann liberzeugen 
konnen — nicbt zu Grunde, sondern quellen bei Befeucbtung mit Wasser 
wieder auf. 

Ueber die Natur des Hangenden der Lebertorfe babe icb bis jetzt 
nur wenige Aufscbliisse erbalten; es scbeint aber, dass die ausgefLillten 
Seen mit Wiesenmooren bedeckt wurden. Ueber Purpesselen gibt 
Gasp ary (1. c.) folgende Angabe: 
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0 Fuss Wiesenmoor; 
Ij) V2 5, lockerer, etwas geschicliteter Torf; vielleiclit aus 

antipyretica mid Hypnum fiuitans gebildet; 
c) 5 Fuss Lebertorf. 

Fiir Beiitwiscb ergibt sicb iiach Geinitz: 
a) ? 

h) Lebertorf; 
c) „Wiesenkalk“ = „Seekreide.“ 

Fiir Sclilackendorf (Mecklenburg): 
a) Easemnoor; 
h) Blatter- uud AYaldtorf; 
cj Torfschiefer- „Lebertorf“, concbylienreicli. 

Fiir Testorf bei Zarrentin: 
a) Wiesentorf; 
h) Moostorf (Spbagneen der acutifoUum-'RQih.Q uud Hvpneen); 
c) Lebertorf. 

Bevor icli zur Besprechung’ des Dvsodils iibergelie, will icli eines 
interessanten diluvialeu Tories erwalinen von 

H 0 n e r d i n g e n, P r 0 v. Hannover, 
erbalten von Herrn Director Dr. Fleischer in Bremen. 

% 

Er liegt u 111 e r e i n e r 8 Meter m a c h t i g e n S c b i c h t e 
Diluvialsand und zeigt folgendes Proiil: 

1. Das L i e g e n d e b e s t e b t a u s e i n e m „ S ii s s w a s s e r- 
kalk“. der niit kalter Salpetersaure entkalkt und aufgebellt viele 
Diatomeen zeigt, vorzugsweise die Gattungen Cydotella, Melosira in 
scbleimige Hautcben eingebettet, dann Pinnularia und Cymhella, Epi- 
tliemia, Pleurosigma, Gomplionema, Surirella, Synedra, Navicida, Amphora, 

Cymatopleura Solea Sm., wozu sicb zuin Theil ziemlicb ^del Pollenkorner 
gesellen von Coniferen, Corylus^ Alnus und zablreicbe Spongillanadeln. 
Eingestreut Blattreste von Hypneen, Eadizellen, Markgewebe und Blatt- 
parencbyin von Laubbolzern, Chitin; reicblich grosse AYiirfelcben von 
tScbwefelkies.- Scbwarze Mvcelien. 

2. Darauf folgt eine der „Braunkoble abnlicbe coinpri- 
mirte Moorscbicbt‘‘. Sie bestebt zuin grbssten Tbeil aus goldgelben 
Blattstiicken von Laubmoosen (zum Tbeil Hypnum trijium IF. et J/. und 
papillose Forinen von Dicraneen oder Leskeen), dann Blattreste, Haare 
und Pollenkorner von Nymphaea oder Nuphar^ ziemlicb viel Spongilla¬ 
nadeln in mannigfacben Formen, sparsam Pollenkorner von Coniferen, 
Alnus, Curylus?-, Spbagnumsporen und Spbagnum-Blattreste, Epidermis 
von Grasern, Cbitin; relativ viel Quarzkbrner und Kieselscbeibcbeu. 

3. Der eigentliclie Torf ist sebr diinnblattrig ge- 
s c b i c b t e t und g 1 e i c b t g e t r 0 c k n e t e n T a b a k s b 1 a 11 e r n. 
Die Probe zeigte eine itussere tiefbraune und eine mittlere bellbraune 
fast kriimmelige Partie. 

a) Die erste entbalt Hypneen {H. trifoUum)^ Eadizellen und Blattreste von 
Gramineen und Cyperaceen, ferner Spbagnum aus der acutifolhim- 
Eeilie, Pollenkorner von Pinus, Typhaf, Betmla. Sporen von 
Spb a gnu m. Kiesellinsen. 
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h) (lie licllljrauiic Partic ist vorlieiTselieiid ciii Splia^’iietuiii der 
acuf[foliiua-{ym\,\)(i^ g’eniisclit init Resten Y(3n CVperaceen; Polleii- 
kuruer voii Finns, Fetula, Spliagnumsporen. 

Demnaeh waren die Gewasser eines seicliten Sees zunaclist \'on 
Diatonieen mid Spoiigilleii iielebt; spater erschienen die Seerosen iind 
Laubmoose, ^yo^auf eine Suinpfflora von Laub- und Torfmoosen, Cypera- 
ceen und Grainineen den See erdriickte. Die Geineng’tlieile sind ver- 
baltnissinassig- sehr gut erlialten und ein sprecliender Beweis dafiir, 
dass der Drnck die Llmification wenig befbrdern, libchstens eine feine 
Scliiclitung des Torfs hervorrufen kann. 

Dysodil vom Westerwalde. 

Zur Untersucliung gelangten: 1. Ein Stilck der von Elirenbevg 
liinterlasseneh Originalprobe. aufbewalirt iin Museum der Univ. Berlin, 
nod das ich der ausserordentlicben Gllte des Herrn Prof. Dames daselbst 
verdanke. 

2. Grbssere Stiicke, welclie mir Herr Prof. Bauer in Marburg 
freundliclist verscbafPt liatte. Da diese Stufen mit dem Ebrenberg- 
sclien Material iibereinstimmen. kann icli zusammenfassend referiren. 

j 

Zur Praparation walilte icb statt der Bleicbfiussigkeit (Kaliumcblorat 
und Salpetersaure) verdiinnte Kalilauge, in Tvelcher Dysodilblattclien 
langsam aufgevreicbt wurden. Icb beaclitete sodann die Yorsicbt, fiir 
s a m m 11 i c b e P r a p a r a t e n e u e, u n g e b r a u c b t e 0 b j e c 11 r a g e r 
und Deckglaser anzuwenden, sowie die Praparirnadeln vor 
deren Gebraucb zu glilben, um Staubtbeilcben wo mbglicb fern zu 
balten. 

Schon .die aTttnlicb-graue Farbe des aufgeweicbten Dvsodils er- 
innert an Lebertorf: dann der Umstand, dass er sicb mit der Praparir- 
nadel nicbt kriimelig zertbeilte, sondern sicb in sebr feinen Hautcben 

abldste wie .,Torfscbiefer“. Bei — erkennt man in einer scbeinbar 
1 

bomogenen Grundmasse zablreicbe sebr diinne Fasercben. oft relativ 
lang, wellenformig gebogen und zu Blindeln vereinigt (Fig. 33), Bilder. 
welcbe ganz gut iibereinstimmen mit den fibrillar macerirten durcb- 
wirkten Massen, welcbe Lebertorfe aufweisen und die — wde Lieber- 
gangsstadien in den letzteren lebren — vorberrscbend von Radizellen 
abstammen. Icb zweifle nicbt, dass aucb die faserigen Partien dieses 
Dvsodils so abzuleiten sind. Aus dieser im durcbfallenden Licbt 

c. 

gelbbraun erscbeinenden Grundmasse tretensporadiscb grbssere bomogene, 
scbwarzbraune und meist opake Plattcben bervor, die nacb Form und 
Grbsse mit jenen bomogen bumificirten Holzzellen und Plattcben iiber¬ 
einstimmen. welcbe icb in den Lebertorfen bescbrieben und fiir die icb 

J 

eine analoge Herkunft annebme, d. b. sie als berbeigescbwemmte scbon 
vorber bedeutend umgewandelte Tbeile betracbte. Ein Mai fand icb 
zwei langgestreckte, verbundene und kriimelig zersetzte Zellen, welcbe 
auf Laubmoose bindeuteii. Im L'ebrigen konnte icb, soweit sicb die 
LMtersucbung erstreckte, keine Zellverbande oder Gewebsreste wabr- 
nehmen. dagegen sparsain bis ziemlicb viele Pollenkbrner. Yor allem 
solcbe von Coniferen (Finns), entweder vollstandig erbaltene oder los- 
getrennte Luftsacke. welcbe aber wegen Hirer Structur sofort als solcbe 

Jalirbuch der k. k. geol. iueiclisaustalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (J. Friili.) 91 
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erkaniit werden; dann kleinere dreiporige von 0’014 Millimeter Diircli- 
messer, welclie Betula oder Myriceen angelidren dlii’ften nnd g-rdssere 
dreiporige mit 0*025 Millimeter Diameter, welclie genau mit Corylus 
ilbereinstimmen; ferner von Alnus nnd Gramineen mit dentlich gekdrnter 
Haiit, einem belidften Porus imd 0*028 Millimeter Diircbmesser. Einige 
ovale gekbrnte Pollenkdrner mit einer Furclie (wolil 3 I), zwei dieselbe 
begrenzenden Wlllsten nnd etwa 0*025 Millimeter Lange lassen anf 
Dicotyledonen scliliessen, gestatten aber keine nabere Bestimmnng, 
(vielleicbt Balix). Dagegen stimmen vereinzelte Pollenkdrner genan mit 
denjenigen von Ulmits camyestris L. A(\.yq\\ folgende Merkmale liberein: 
kngelig, fiinf Poren^ zart gerimzelte oder flachbdckerige Oberflaclie, Durcli- 
messer diirclisclmittlicb 0*025 Millimeter. (Fig. 34). Das von E b r e n b e r g 
(Mikrogeologie Taf. VII, Fig. 17) als „ Pollen *?“ angegebene Gebilde 
traf icb ein einziges Mai an; es war total in eine Ebene gescblagen, 
liess sicb nicbt aufquellen nnd daber aucb beim Wenden nicbt genan 
nntersncben. Docb bekam icb den Eindrnck, dass sicb diese Korpercben 
in aufgeqnollenem Zustande als tetraedriscli verwacbsene kdrnige Zellen 
darstellen nnd als Pollenkdrner von Ericineen erweisen mussten. — 
Meine Befimde an Pollenkdrnern stimmen ziemlicb liberein mit den 
Angaben liber die norddeutscbe oligocane Braiinkoblenflora, in welcber 
nacb Ettingbausen u. A. ancli Palmen, Abietineen, Myriceen, 
Betulaceen, Ulmaceen (Ulmus, Planera) Salicineen nnd Ericineen ver- 
treten sind. 

Audi die von Ebrenberg an gleicber Stelle (Fig. 16) als 
„Pollen? (Beminidum Fil{cis‘^)^^ abgebildete dreieckige Zelle mit abge- 
rimdeten Ecken nnd von denselben pyramidal nacb der Mitte znlanfenden 
Leisten, wie bei Sporen von Spbagnum oder Lycopodium beobacbtete 
icb mebrere Mai nnd zwar in mannigfacber Erbaltiing iiiid Form, so 
dass icb dieselben nnbedingt als Farnsyore erklaren dark Icb konnte 
beim Wenden dieser Objecte gar nie eine Andeutung einer kngel- 
tetraedriscben Zelle oder besondere structurelle Zeicbniingen der Membran 
erkennen. Sie sind glatt nnd einscbicbtig; bei dreieckiger Form zeigen 
sie einen Hdbendnrcbmesser von 0*024 — 0*025 Millimeter. Wie die 
Figuren 35 nnd 36 zeigen, erklaren sicb die abgerundeten Ecken nnd 
die oft tauscbend ausgebildeten Leisten aus Faltenbildungen der Membran. 
Da icb zudem Zellen beobacbtete, welclie (Fig. 37a) total mit 
dem Endosporium von Farnsporen Ilbereinstimmen, welclie icb scbon zu 
Tausenden nnd in der verscbiedensten Art der Erbaltiing in den Torf- 
niooren zu beobacbten Gelegenbeit batte, so kann icb an der Herkunft 
derselben nicbt iiiebr zweifeln. Icb faiid ini Dysodil aucb einige ovale 
Zellen von 0*05 Millimeter Breite nnd 0*059 Millimeter Lange mit 
grobwarziger, gelbbraun nnd bomogen ulmificirter Oberflaclie (Fig. 37 b), 
welclie gilt mit dem Exosporium von Filicessporen stimmen. Ein Mai 
erkannte icb eine elliptiscbe durcb drei Querwande septirte Pilz-, 
resp. Licbenenspore von 0*016 Millimeter Lange und 0*005 jMillinieter 
Breite. 

Sporadiscb treten eckige bis abgerundete, rotbbraune, oft stark 
licbtbrecbende Korpercben von circa 0*006 Millimeter Dicke aiif, wie 
solcbe in den Lebertorfen aucb gefunden werden und die als Harz oder 
mit Harz diircbtrankte IJlmintbeilcben aiifzufassen sind. Ebrenberg 
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fl. c.) citirt Pinnularia viridis, Navicula fulva, Gallionella. In ineiiien 
I*ra])arateii zeigten sicii keine Diatomeen. 

Was die iniiieralischeii Gemengtlieile betrifft, so bestelien dieselben 
fast ansscbliesslich aus Quarzsi)littern, deren Diirchmesser in der iiber- 
wiegenden Zabl unter U'02 Millimeter oder U*01 Millimeter liegt; solclie 
von 0'04 Millimeter sind sporadisch uiid von 0*068 Millimeter Aus- 
nabmen. Es liegen somit die feinsten Scblammproducte vor, wie 
sie nur bei rubigen Gewassern deponirt werden konnen. Vereinzelt 
zeigen sicb Kieselsclieibclien, ein Mai ein Tiirmalinkrystallcben von 
0*028 Millimeter Liinge mid 0*016 Millimeter Breite mit rliomboedri- 
schem Absclduss der trigonalen Saule. 

Der vorliegende Dysodil brennt mit stark russender Flamme imd 
verbreitet einen Geruch nacli Braunkoble oder Asphalt. 

Mit Ausnabme dieses abweichenden Gerucbes uud der selbstver- 
standlicbeii Abwesenlieit von Algenformen stimmt der Dysodil 
von Westerwalde so gut mit dem Lebertorf von Purpes- 
selen, dass icb obne Bedenken beide als identiscb bezeiclinen 
mochte. Jedenfalls ist die Bildungsweise des Dysodils eine ganz iiber- 
einstimmende mit derjenigen der Lebertorfe. So begreift man seine 
ausgezeicbnet papierdtinne Scliicbtung, die nicbt durcb Druck erzeugt 
worden ist, sondern ihre innere Ursacbe bat; ferner ist sofort ein- 
leucbtend, dass in der Zusammensetzung des Dysodils dieselbe Variation 
beobacbtet werden kann, wie in den Lebertorfen: mebr oder weniger 
Pollenkdrner, Erbaltung bis vollstandige Zerstbrung von Zellgewebs- 
resten, grbssere oder geringere Miscbung mit Mineraltbeilcben, Vor- 
kommen oder Feblen von Spongillanadeln und Diatomeen je nacb der 
Localitat oder Profiltiefe, so dass die Papierkoble sogar einem Kiesel- 
scbiefer abnlicb werden kann. (Senft, Synopsis der Geognosie, 1876, 
pag. 669). Dysodile und Lebertorfe sind in seicbten Seen entstanden, 
zum Theil autocbtbon, zum Tbeil allocbtbon, ein Ergebniss einer lang- 
sainen Maceration von Pflanzenstotfen in Wasser und diirfen nacb ibrer 
Zusammensetzung nicbt mit schiefrigen Torfen zusammengebracbt werden, 
mit denen sie nur eine aussere Aebnlicbkeit baben. 

D. Leuchttorfe. 

Wer diesen Namen zur Bezeicbnung recenter Koblenbildungen zuerst 
gebraucht, ist mir nicbt bekamit. Jedenfalls ist er kaum beacbtet worden. 
Icb finde ibn zum ersten Male im Jabrbucb fill* Miner, etc. 1841, wo 
Forcbliamer, pag. 28, bemerkt, dass sicb in Danemark kaum ein 
grbsseres Moor befinde, „in dem nicbt Fobrenwurzeln, Fobrenstamme 
oder der aus Fobrennadeln gebildete Leucbttorf (daniscb 
Lyseklyu, erdiger Eetinaspbalt) vorkame‘k Die folgendeu Leucbttorfe 
stimmen mit den daniscben nur darin liberein, dass sie. wie diese. mit 
belleucbtender anbaltender Flamme verbrenneu, baben aber eine so 
abweicbende und interessante Zusammensetzung, dass sie einer naberen 
Bescbreibung wiirdig sind. 

I. Zwei Proben oldenburgiscbe Leucbttorfe, erbalten von Herrn 
Prof. Dr. Breitenlobner in Wien. 

91* 
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a) .Diinkler LeuchttorP. 

Die 2—3 Centimeter dicke imd 6 Centimeter lange Probe ist 
scbwarzbraim; auf der Unterseite sind zalilreicbe abgerollte und zum 
Theil 2—3 Millimeter messende Qiiarzstiicke eingedrlickt. In senkreckter 
Ricktung ist er so sckbn von feinen etwa \ bis ^ 7 Millimeter weiten 
Rokrcken durckzogen, dass er auf dem Quer- und Langsbruck einem 
Poly'porus gleickt. Die Rokrcken reicken bis auf den Sand^, sind in- 
wendig meist glatt und peckartig glanzend und lassen mit der Loupe keine 
Einscklusse erkennen, so dass man eker an die Gange des im Scklamm 
lebenden Rbhrenwurmes (Tuhifex rwuloruvi), als an Durchquerung mit 
Radizellen erinnert wird. 

Alle den versckiedensten Stellen der Probe entnommenen Priipa- 
rate zeigen ubereinstimmende Bilder: 

Stark und oft komogen kumificirte Reste von Cyperaceen und 
Gramineen; vorkerrsckend einfacke und verzweigte Radizellen. Blatt- 
und Stengelstucke von solcken Pflanzen; sekr viele zum Tkeil isolirte 
grosse und kleine Spiral- und Netzgefasse. Viel und mannigfack aus- 
gebildete Spongillanadeln; oft ziemlick viel Pollenkbrner, von denen 
bald Coniferen, bald Betulaceen vorkerrscken, dann Corijlus und Alnufi, 
Tilia, Ericineen; Sporen vonEinige Blattreste, die 2iW.i Spag. 
acutifoUum Elirli. und B. ciispidatum Ehrh. kimveisen. Eingestreut 
Melosirae und Colonieen von kleinen zoogloea-artigen Algenformen. 

Das Ganze ist ein Caricetum ^ welches in einem tlacken Ge- 
wasser mit weckselndem Wasserstande gebildet worden ist, so dass die 
Pflanzenreste zum Tkeil reicklick mit der Luft in Berltkrung kamen 
und kumiticirten. 

h) „Lickter Leuckttorf.“ 

Dunkelgraubraun bis kolzbraun bis katfeebraun, leickt, fiiklt sick 
wie Kork an, zeigt einen musckeligen bis unebenen matten Bruck und 
glanzende Scknittflacke. Er umsckliesst gelbbraune Partieen von ver- 
modertem Laubkolz und KoklenstUcke dieser Pflanzen; nakere Be- 
stimmimg derselben nickt mbglick. 

Der T0rf brennt anka 11end und gleickfbrmia; flir 
sick wie eine Kerze. Die Asche ist frei von Kalk, durck Eisen- 
oxyd sckwack gelblick gefarbt und sckmilzt vor dem Lbtkrokre zu 
einem griinen Glase zusammen. 

Kleine Stiicke Torf, auf Wasser gebrackt, benetzen sick sekr 
langsam; keisser Alkokol ziekt ziemlick viel braunlickes Wacks und 
Harz aus. 

Audi diese Probe zeigt unter dem Mikroskop eine gleickartige 
Zusammensetzung. Die Grundmasse bestekt vorherrsckend aus Zellver- 
banden oder isolirten Zellen, die polyedrisck und gekerbt oder \ie\ 

kautiger tafelfbrmig-polyedrisck mit gerader Begrenzung ersckeinen. 
Diese Tafelcken zeigen sick oft saulenfdrmig aufeinandergelegt oder zu 
vielen parallelen Tafelsaulen vereinigt. Salpetersaure und Cklorzinkjod 
ckarakterisiren dieselben als Korkzellen. Sie stimmen gut mit dem 
Periderm von Alnus (Fig. 38), einige mit demjenigen von Corylus 
und Betula ilberein. Daneben zeigt sick nun eine so grosse Zalil 
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I 1 I 

von Pollenkiirnern, (lass das reicliste Vorkomrnen der- 
s el ben in Tor fen iingemein libertroffen wird und wie sie viel- 
leicbt nnr von Eli ren berg ein Mai beobachtet worden ist in deni 
„Infiisorienlag’er“ von Ebsdorf (Liinebnrger llaide). Icdi untei’sucbte des- 
lialb eine Probe von Ebsdorf, die inir der eifrige Samnder, Ilerr Cantor 
Moritz in Liinebiirg, als typiscli verscbaffte. Icb fand aber darin nicbt 
inelir Bliitbenstanb als in den ineisten Mooren, ein Beweis, (lass so 
grosse Anliaafiingen von Pollenkorner gewcihnlicli ganz locale Erscbei- 
nnngen sind. Elirenberg spriclit von einer „ganz nngeheiiren ^lenge, 
wogegen Scliwefelregen ganz verscliwindet“ (Jahrb. f. ]\Iin., ls:-^7 ninl 
1859). Icb wnrde zum ersten Mai dnrcli eine Unmasse iiberrasclit, die 
jedenfalls mit dem Glimberscben Angaben fiir Lebertorfe nicbt zu 
vergleicben ist. Als dnrcbscbnittlicbe Zabl bekam icb circa 12.00J p e r 
Ku b ikini 1 liin e t e r, v’orilber man sicb vielleicbt besser eine Vor- 
stelliing macht, wenn man beacbtet, class — die Zwiscbenramne abge- 
recbnet — circa 20.000 Blntbenstanbkorncben von Gorylus erst einen 
Kubikmillimeter erftlllen. Vorberrscbend vertreten sind Alnm, dann 
Gorylus (und Farnsporen), bieraiif Sporen von Sphagnum, Pollenkorner 
von Betula, Tilia , Fagus, von Ericineen , Gramineen und Coniferen. 
Einmal fand icb eine Lycopodiumspore; seltener sind kleiue Humus- 
plattcben und Cbitinreste. Dagegen ist dieser Torf ziemlicb rein an 
pracbtvoll bomogen ulmificirten Holzzellen und Treppengefassen von 
Filices, die sicb sebr scbdn von den iibrigen Gemengtbeilen ab- 
beben. 

Xacb Prof. Breitenloliner stammen diese 2 Sorten ,,von der 
Oldenburger Spinnerei aus Trivelbak“ , obne genauere Angaben liefern 
zu kdnnen, als: „Moor muklenfdrmig, 5—10 Morgen gross, tbeihveise 
40—60 (?!)'Fuss macbtig.“ Indessen kann bier nacb Museumsdirector 
Wiepken in Oldenburg wobl nur „die in der Xabe der Stadt Olden¬ 
burg gelegene Colonic Tweelbake gemeint sein“, woselbst aber seines 
Wissens kein Leucbttorf vorkommt. Da Prof. B r e i t e n 1 o b n e r die 
Probe von Director Fimmen erbalten zu haben scbeint, so stammen 
beide Proben von Augustendorf (siebe unten). 

Breitenlobner untersucbte den ,,licbten“ Leucbttorf cbemiscb 
und fand: 

Wassergebalt der lufttrockenen Substanz bei 100° C. 
Aetberextract der luftrockenen Substanz. 
Ascbe.. 
Koblenstotf. 
Wasserstoff. 
Stickstoff. 

5-95 Proc. 
12*33 ,, 
4.67 1 

63*48 „ 

n. Leucbttorfe aus d em 8 at er 1 a n d (Oldenburg) nabe dem 
Dorfe Augustendorf, Amt Friesoytbe (an der Soeste, Flusssystem der 
Ems), erbalten von Herrn Museumsdirector Wiepken in Oldenburg. 
Die Proben reprasentiren ein vollstandiges Profil in der Eeibenfolge 
von a—e: 

a) „Wiesentorf,“ oberste Scbicbt, 40—45 Centimeter macbtig, 
gleicbt in Farbe und Dicbtigkeit vollstanciig dem „dunklen Leucbttorf” 
von Breitenlobner und liisst aucb die feinen, einem Lbclierscbwamm 
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zii vergleiclienclen Rolirclien beobacliten. Es zeigen sicli uiiter dem 
Mikroskop zahJreiclie Radizellen von Graniineen imd Cyperaceen, sowie 
stark verkieselte, isolirte Epidermiszellen dieser Gewaclise (LithostylidAum 
Ehrh.); bisquitformige Kieseltheile niugen wobl als Zwergzellen in der 
Epidermis von Festuca, zum Theile von Phragmites zn deuten sein. 
Viele scliwarzbranne, liiimiticirte iind nnbestimmbare Pflanzentbeile, 
sowie Holzzellen imd Gefasse von Farnkrautern, geraiscbt mit zieinlicli 
viel Pollenkbrnern von Ericineen, Alnus, Balix"^ vereinzelt von Tilia, 
Corylus, Gramineen; Sporeii von Sphagnum. 

Der Torf brennt gut mit anhaltend leucbtender, wenig' russender 
Flamme. Asche scbwach gelblich, frei von Kalk, vorberrscbend aus 
verkieselten Zellen zusammengesetzt. 

b) „ D u 11 k 1 e r L e u c b 110 r f“, ausserlicb mit dem „ licbten Leiicbt- 
torf“ von Brei t enlobner iibereinstimmend. Er bestebt fast aiis- 
scbliesslicb aus Peridermzellen von Alnus (und Corylus) nnd Pollen- 
kbrner. Letztere, wieder in erstaunlicber Zabl vorbanden, gelibren 
namentlicb Alnus^ Corylus und Betula an; in viel geringerer Zabl 
bnden sicb solclie von Ericineen, Tilia, Ulmus campestris, Coniferen, 
Salix'l ziemlicb viel Sporen von Sphagnum \m([ Filices. Radizellen von 
Gramineen; zablreicbe verkieselte Zellen, resp. Kieselskelette, die auf 
Phragmites, Calamagrostis, Glyceria fluitans weisen; Gefasstbeile von 
Farnkrautern; scbwarze bumibcirte Zellen; ein Mai ein Pollenkorn von 
Nymphaea; Pinnularia viridis und Himantidium pectinale Ktz. 

Der Torf brennt wie ein 0 ell amp die n und binterlasst 
eine gelblicbweisse Ascbe, die aus Qnarzkornern und Quarzsplittern, aber 
bauptsacblicb aus Lithostylidien* bestebt, 

c) „D unk 1 er L eu cb 110 rf“, etwas beller als b)^ etwa graubraun, 
von scbwarzen Radizellen durcbzogen, lasst sicb in Uebereinstimmung 
mit b) anfUblen wie Kork. Wieder vorberrscbend Peridermzellen und 
l^ollenkbrner. Diese gelibren bald mebr Betula, bald mebr Alnus an. 
dann Corylus, Pinuserbeblicb Sporen von Spbagneen und Farnkrautern; 
wenig Bliitbenstaub von Ericineen. Radizellen von Gramineen; reicber 
an verkieselten Zellen als b). Benzol zieht eine gelbbraime, Avacbs- 
artige Substanz aus. 

Der Torf brennt mit kauni russender Flamme anbaltend Avie ein 
L a m p c b e n. Die erbeblicbe Ascbe ist scliAvacb gelblicli und aus 
Kieselleisten und Qnarzkornern zusammengesetzt. 

d) „ H e 11 e r L e u c b 11 o r f. “ 
Von a—c nicbt nur durcb die bellgraue Far be verscbie- 

den, sondern aucb da durcb, dass er sicb erdig a nf it bleu 
lasst, abfarbt und angebaucbt star ken Tbongerucb ver- 
b r e i t e t. 

Der Unterscbied tritt unter dem Mikroskop nocb deutlicber beiwor. 
Scbon beim Zertbeilen einer Probe auf dem Objecttrager Avird man auf 
einen reicblicben Gebalt an barten Gemengtbeilen aufmerksam. Das Bild 
ist wirklicb ganz verandert. J e n e r R e i c b t b u m a n P o 11 e n k b r n e r n 
fell It; diese sind sparsam Amrbanden und Awtreten die Gattung*en 
Pu 'lus, Betula.^ Tilia: dazu kommen Sporen A"on Farnkrautern und Torf- 
moosen, einige scliAvarzbraun bumibcirte, unbestimmbare Zellen, bomogen 
ulmibcirte Gefasse und Holzzellen a-on Filices, soAAue Zellverbande, 
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welclic (leii Si)rciiscliiii)pcii dicscr Gowacliso aiigelioroii konncMi, ver- 
cinzelte Radizellen; ein Mai ein Haar von N ijmphar'd,. 

Dagegen ist dieser Torf r e i c li a n v c r k i s e 11 c n Z e 11 e n v o n 
Grani i n een, zurn Tli ei 1 au cli a ii m ann i gfa c li e n F o r in c n v o n 
S|)0ngi 11 a 11 ade 1 n, ganz 1) eso nd ers a b er an 1)iatoin cen, als; 

Melosira vartans A(j., M. distans Ktz., M. laevis Kh/rh., Orthosira are- 

naria Sm.; prachtvolle Exemplare von Pmnularia nobilts Elwh.^ P. virldis 
Sni., Staiiroptera cardinalis Elirh., Htaiironeis Phoen/icenteron Ehrh., 
Staurone'is gracilE Sin., Cymhella Ehrenhergii Ktz., C. lanceolatum Ehrh., 
Hirnantidium pectinale Ktz., Navicula limosa Ktz., Synedra nlna Ehrh., 

S. capitata Ehrh., S. hiceps Sm., Gomphonerna (icnminaUi.m Ehr!).^ Am¬ 

phora, Suriella craticula Ehrh. etc. 
Dazii kommen ziemlich viel Skelette von Tr achelomona 

pyrum Ehrh. syn. Pjirum laevis Ehrh. (Engleniden nacli Stein; 
vergl. Eyfert, einfacliste Lebeiisformen etc.), welche Herr Prof. Brim 
in Genf zii bestimmen die Giite batte iind welclie dieser Forscber 
ziemlick reiclilicli aiicli in den meisten scblammigen Siimpfen der Schweiz 
angetroffen hat. 

Der Torf gibt keine Fla mine, gliiht einfach ohne bedeiitend 
an Voliimen einziibtissen iind wird gellilichweiss. 

e) „Heller Lenchttorf“, von d) wohl kaiiin verschieden. Die 
Zahl der Qiiarzkbrner hat vielleicht zii-, diejenige der verkieselten 
Zellen abgenommen. 

Die Torfe h) iind c) lassen sich erst iiach langer Einwirkiing von 
Wasser diirchfeiichten , ohne ind essen aiich in k 1 einer en 
S t li c k e n e r h e b 1 i c h w e i c h z ii w e r d e n; s i e z e r b r b c k e 1 n 
aiich bei to taler Diirchfeiichtiing (wahrend 9 Monaten) iind 
sind we der plastisch noch elastisch; d) mid e) saiigen das 
Wasser etwas rascher aiif iind zerfallen aiif Driick nngefahr wie aiis- 
getrockneter iind wieder schwach befeiichteter Torf. 

Nach der freiindlichen Mittheilnng des Herrn Director W i e p k e n 
ist dieser Leiichttorf „frisch gestochen we der elastisch noch 
breiig; er wtirde jedoch breiig werden, wenn er ini nassen Ziistande 
geknetet wtirde. Er behalt die Form, die er beim Stick erhalt, wird 
niclit gebaggert. “ 

Diese Torfe verdanken ihre Lenchtkraft offenbar deni Gehalt an 
Pollenkbrnern von Amentaceen iind Peridermzellen. Geheimrath Professor 
MitscheiTich soli in einer Mittheilnng voin 27. Jimi 1858 dieseii 
Torf „bitimiinbse Holzerde“ genannt iind aiis demselben „viel Paraffin “ 
gewonnen haben, wodiirch er an die gelbe Braiinkohle von Weissen- 
fels erinnert iind wohl zii jener Bezeichmmg gefiihrt wiirde. 

Ueber die Lageriingsverhaltnisse liatte Herr W i e p k e n die Freiind- 
lichkeit, mir nach voraiisgegangener Besichtigiing des Fiindortes im 
September 1883 folgendes mitziitheilen: 

„Das betreffende Torf lager befindet sich in der Markhaiiser Mark, 
nahe deni Dorf Aiigiistendorf, Amt Friesoythe iind fill It eineMiilde 
i 111 D i 111V i 11 m, die nach d e m V e r m e s s ii n g s r e g i s t e r der 
M a r k h a u s e r M a r k e i n e A ii s d e h n ii n g v o n + 20 H e c t a r e n 
hat. Die Machtigkeit der Proben h—e inclusive betragt an den Stellen, 
die ich gemessen, 0‘6—P8 Meter imd kann gesondert nicht bestimmt 
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werden, weil die Faid)e des lielleii mid duiiklen Torfes im nasseu 
Ziistande kaiim zu miterscheiden ist. Der Cntergrund ist Diluvialsaiid. 
Die Midde sclieint iirspiiing’licli ein See gewesen zii sein, der nacli und 
nacli niit Schilf bewachsen mid versiimpft ist- deiiii von Scbilfwurzeln 
ist der Torf von obeii nacli miten dnrcbsetzt. Dieses Moor ist nun seit 
Jalirhimderten seines vortretflichen Brennmaterials wegen planlos aiis- 
gebentet worden mid sind von deni ganzen Lager nur nocli scliniale 
Streifen fBanke) ilbrig, die man des Wasserandranges wegen zmn 
Sclintze fitr die Torfsteclier bat stelien lassen miissen. An diesen Streifen 
kann man nnr nocli die Macbtigkeit des Moores erkennen. Die ansge- 
grabenen Stelien balien sicb ziim Tbeil wieder mit AYiesenmoor ans- 
gefiillt mid jetzt faiigt man an, die stelien gebliebenen Biiiike in An- 
griff zn nebnien, so dass vielleicbt nacli eineiii Zeitraiim von 20 bis 
25 Jabreii keine Spur von Leucbttorff existiren wird.“ 

Meine Untersucbungen zeigen eine vollstandige Uebereinstimmung 
des dunklen und bellen Leucbttorfes von B r e i t e n 1 o b n e r mit Proben 
a und h von Augustendorf und da nacb W i e p k e n im ganzen Gross- 
berzogthuni Oldenburg kein anderer Fnndort bekannt geworden, ist 
wold nicbt zu zweifeln, dass jene zwei Proben ebenfalls von Augusten¬ 
dorf berrubren. 

Dieses Torf lager bat eine ganz eigentbumlicbeEiitwicklungs- 
gescbicbte. Ursprlinglicb war ein sebr flacber See vorbanden; denkt 
man sicb denselben kreisfbrniig, so stellt er nacb seineni Flacbeninbalt 
und einer Macbtigkeit des Torflagers von 2 Meter eine sebr flaclie Fbr- 
scbale dar, deren Diameter sicb zur Tiefe etwa verbalt, wie 220:1. 
In diesem seicbten Gewasser vegetirten ein lielites Pobrriebt von Phrag- 

miteH und einige andere Wassergriiser, deren Ueberreste in den zabl- 
reicben Kieselleisten und Radizellen zu erblicken sind, die sicb mit 
den Panzerii einer reicben Diatomeenflora und Quarzkbrnern geniiscbt 
liabeii. Letztere wurden durcb den Wellenscblag vom Ufer losgespult 
Oder bei Regeii, vielleicbt aucli durcb inconstante Zuflllsse in‘s Innere 
transportirt. Das letztere mbclite icb aus deni Umstande scbliessen. dass 
sclioii die Proben d und e Gefassreste von Fanikrautern uud im Trocknen 
bumificirte Zellgewebsreste entbalten. 

Spater wil’d die Diatomeentlora unterdriickt; zu Pkragmites miseben 
sicb reicblicber Farnkrauter, sei es, dass sie da und dort an seicbten 
Stelien vegetirten oder — was wabrscbeinlicber ist — liaubg znge- 
scliwenimt wurden. Das letztere Moment wilrde dann einiges Liclit 
werfen auf das ]dbtzlicbe und reicblicbe Auftreten der Pollenkbrner und 
der sicb leiclit von den Zweigen und Stammen der Erleii und Hasel- 
nussstraueber Ibsenden Peridermbauteben. Ein reicblicber Scbwefelregen 
von Seite der den See umrabmenden Gebliscbe und Walder wiirde 
allein kaiuii binreicben, so viele Blutbenstaubkbrner anzusammeln. Audi 
niiisste angenomnien werden, dass aus irgend einem Grunde die Ge- 
intsebe frllber weit vom See entfernt oder wabrend der Bildungsperiode 
von d und e nocli nicbt bltitbentragend gewesen. Die eingescblossenen 
Laubbolz- und Kolilenstiicke spreeben aucli eber fiir eine bydromeeba- 
nisebe Zufulir aus Erlenbrucben. Sebr auffallend bleibt immerbin, dass 
icb nie mit Bestimmtbeit Zellgewebe beobaebten konnte, das Antlieren 
oder Decksebuppen der Blutbenkatzcben liiitte erkennen lassen. 
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Anf eine Antra^e iiher den Waldbestand in der I bn^'-ebung* des 
Torfmoores hatte Herr Wiepken die (lefalligkeit, inir FoIji,’endes mit- 
zutheilen: 

„An der einen Seite der Lagerstatte, wo das Diluvium libber ist 
als an der anderen, kami wold friilier Wald gewesen sein. Dieses libliere 
Land ist jetzt cultivirt und ist das Dorf Augustendorf darauf befindlieli. 
Die iibrig’en Seiten sind niedriger Diluvialboden, der stellenweise mit 
einer diinnen Moorsebicht bedeekt und mebr oder weniger mit Haide, 
Calluna, bestand; Betula und Piniis sind aueli in einiger Entfernung 
vorlianden. ebenso Alnus, T'dia^ Gorijlus: Vaccinium glaube icb kaum, 
dass auf dem mageren Boden vorgekommen. “ 

Nacli Griesebacli (Vegetation der Erde. 2. And. 1884), war 
friiher der Wald im nordwestliehen Deutscbland starker verbreitet. Der 
Leuchttorf dilrfte vielleicbt ein Anzeicben dafiir sein, dass namentlicb 
aucb die Erlenbriicbe weiter nacb Xordwesten gereiebt baben, wabrend 
gegenwartig nur nocb ein grbsserer Erlenbrucb, der Drbmmling, im 
bstlicben Hannover von Osten lier die Elbe liberscbreitet, welcbe gegen¬ 
wartig als Grenze zwiseben Hoebmooren im Westen und Erlenbrticben 
im Osten aiifzufassen ist. 

Der eigentlicbe Leuebttorf (b -j- c) zeigt sebon durcb seine nacb 
oben zu tiefer braun werdende Farbe an, dass in der mebr und mebr 
seiebter gewordenen Wassersebale neben Phragmites aucb die Cypera- 
ceen Platz gegriffen, bis sie endlicb zusammen den obersten „Wiesen- 
torf“ als Gar iceto- At undine turn darstellten. Aucb diese Sebiebt 
muss sicb wie die iibrigen, wabrend sebr langen Zeitraumen gebildet 
baben, da sie eine mebr oder weniger reicbe, sebr stark bumiticirte 
und bomogene Masse darstellt, welcbe ibre dunkle Farbe dem Umstande 
verdankt, dass die Pflanzenreste wenig und nur vorlibergebend mit 
Wasser bedeekt warden und desbalb grosstentbeils bumificirten. Die 
ausserordentlicb reicbe Zufubr von Pollenkbrnern fand niebt mebr statt; 
aus welcben Griinden, vermag icb als der Localitat ganz feme stebend, 
niebt zu beurtbeilen. 

Icb glaube kaum, dass sebon irgendwo eine abnlicbe Erdbildung 
bekannt geworden ist, denn aucb die von E b r e n b e r g imtersucbte 
Probe von Ebsdorf sebeint eine viel localere Erscbeinimg zu sein als 
diejenige von Augustendorf. Flacbe Scbalen mit reicben Diatomeenein- 
scbltissen, wie Proben d nnd e unseres Protils, sind zur Genlige bekannt. 
So ist das kleine, etwa 0*5 Meter machtige Hahnenmoor bei Loningen 
„etwa 1 Meile stidlicb von Augustendorfeber eine Diatomeenerde als 
Torf (conf. Torf u. DoppL, pag. 21). 

Auf Wimscb des Herrn Professor Dr. Breitenlobner, nenne icb den 
Leuebttorf von Augustendorf Fimmenii, zu Ebreu des verdienten Torf- 
kenners und Erbauers des Hunte-Erns-Canals, Herrn Director F i m m e n. 

Die reicben Materialien-, welcbe icb in den letzten zwei Jaliren 
untersuebt babe , bestatigen vollstandig die von mir in meiner Arbeit 
„Ueber Torf und Dopplerit“ vertretene Ansiebt liber den 

V e r t or f u n g s p r o c e s s. 

Er riebtet sicb nacb der Pflanze als Art, der ebemiseben Zusammen- 
setzuug derselben und ausseren Einfllissen, Druck bescbleunigt die 

Jalirlmch flar k. k. geol. Tteichi=;ansta]t. 1885. 35. Baml. 4. Heft. (.T. Fviili.) 92 
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Vertorfung als solche kanm, dagegen gelit diese bei den hbheren Ciefass- 
pflanzen namentlicli in denjenigen Gewebetbeilen sebr leicht vor sicb. 
welche reicb an Gerbstoff ^yal•en: Ivindenzellen, ^lark nnd Markstrablen. 
Laiibbdlzer kbnnen daber — wie die Waldtorfe oder Einscbliisse in 
gewdbnlicben Wiesen- und Hocbmooren, sowie die Scbieferkoblen lebren 
— im Rinden- nnd Marktbeil doppleritartig uingewandelt sein. 

Audi fiir den Haidetorf ist es cbarakteristiscb , dass die Rinden- 
zellen iiberall am starksten vertorft sind nnd dass der gerbstoffreicbe 
Inhalt derselben meistens bomogen ulmificirt ist. nicbt als Harz erbalten 
ist, wie Grisebacb u. A. der guten Erbaltimg wegen annebmen 
zii mtissen glauben. Icb babe jene Ulmification hautig constatiren 
kbnnen. 

Wenn z. B. Stengelstiicke von Calluna vulgaris aus dem Callu- 

netum Xr. 18 von Papenburg wabrend 4 Tagen niit Kalilauge bei 20 
bis 30® C. bebandelt warden , so konnte in den Rindenzellen folgende 
scbone Erscbeinung wabrgenommen werden: Fiillte die bomogene 
Ulminmasse die mit einer deutlicben Membran versebene Zelle prall 
an (Fig. 39 a), so dass im Innern nur wenige Liicken vorkamen, so 
scbrumpfte dieselbe auf Ziisatz von yerdiiniiter Snlzsaure so zusammen, 
dass zwiscben derselben nnd der nun blass erscbeinenden Zellbaut ein 
grosser beller Hof gebildet und jene Liicken etwas yerkleinert ^yurden 
(Fig. 39 b), d. b. man bekam denselben Eindruck, vde wenn der 
Primordialscblaucb einer jungen Zelle auf Zusatz yon Zucker sicb yon 
der Membran lost und den Zellinbalt wie einen Klumpen einbiillt. Dieser 
Vorgang liess sicb beliebig wiederbolen (d. b. Wiederausfltllen der Zelle 
und Wiederzusammenzieben des Inbaltes), wobei icb nacb und nacb 
eine gesteigerte Empfindlicbkeit der Reaction bemerken konnte in L^eber- 
einstimmung mit dem Verbalten der natiirlicben Ulminyerbindungen und 
des Sacculmus. Sebr scbone Bilder erbielt icb scbliesslicb nacb yorber- 
gegangenem Auswascben des Praparates mit Wasser auf Zusatz yon 
friscbem Cblorzinkjod. Die Ulminmasse farbte sicb fast messinggelb und 
wurde oft recbt deutlicb von einer yioletten Haut eingescblossen, d, b. 
die Membran bestand nocb aus unyeranderter Cellulose, der Inbalt da¬ 
gegen war total ulmificirt. 

Dass Holzzellen der bblieren Pflanzen bomogen ulmificiren konnen, 
babe icb wieder reicblicb constatiren konnen. Keine Gefasspflanzen 
scbeinen aber in ibren Fibroyasalmassen so leicbt und so pracbtyoll 
bomogen zu vertorfen wie die Farnkrauter. Oft sind die einzelnen Holz¬ 
zellen und Gefasse nocb in ibrem gegenseitigen natiirlicben Verbande 
yorbanden, obscbon §ie tadellos bomogen ulmifici t sind wie ganz reifer 
Dopplerit und eine ausserordentlicbe Empfindlicbkeit gegen abwecbselnde 
Bebandlung mit Kalilauge und Salzsaure aufweisen. Ganz reizende Bilder 
zeigen sicb dann, wenn etwa durcb Druck auf das Deckglas die Zellen 
in eine total bomogen gelbbraune und durcbscbeinende Masse gequetscbt 
warden, in welcber die Ttipfel- und Yerdickungsleisten regellos einge- 
bettet sind, so dass sie eber fiir irgend ein fremdes Ding als fiir Gefass- 
reste gebalten werden kbnnten. In den Torfen der sandreicben Gebiete 
Xorddeutscblands babe icb stets die Reste yon Farnkrautern (offenbar 
yorberrscbend Pteris aquiUna) nocb dann diagnosticiren kbnnen, wenn 
die iibrigen Gemengtbeile kaum mebr zu erkennen waren. 
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Diese beiden auf rciclie iiiikroskopisclie Studicn gcstiitztcii Er- 
fahrung’ssatze, dass Rindcntbeile von liblieren Gefass- 
pflanzen und namentlich die Fariikriiiiter selir ^ut nnd 
homog’en ulmificiren, diirften gcwiss ilire gebiilirendc Jjcaclitiing 
finden bei der Interpretation der Entsteluingsweise von Mineralkolilen. 
Da diese nacli der Melirzahl der Forscber Reste von Farnkrautern, 
Lepidodendren nnd Sigillarien aufvveisen imd ferner constatirt ist, dass 
von den beiden letzteren Formen insbesondere die dicke Rinde Kohle 
geliefert hat, so wlirden die Beobacbtnngen der Vertorfimg der Pdanzen- 
theile eine sclibne Bestatigung jener Anschaiiung liefern kbnnen. 

Was die Ursachen der Vertorfimg betrifft, so kbnnen meine Unter- 
siiclmngen nicbts Neues bieten. Bekanntlicb gelang es Hoppe-8eyler, 
Cellulose durcli ein im Cloakenscblamm entlialtenes Ferment zu zer- 
setzen, wobei Kohlendioxyd und Methan als Spaltungsproducte auftreten 
(Naturforscber v. Sklarek, 1883, Nr. 13), d. b. die bei der Ver- 
torfung gewobnlicli auftretenden Gase. Ferner bat Tapp einer (Zeit- 
sclirift ftir Biologic, Bd. XX, 1881) gezeigt, dass die Cellulose sowohl 
kiinstlicli als innerlialb des Pansens der Wiederkauer durch Bacterien 
einer Gabrung unterworfen wird, „ wobei der grbsste Tbeil der gelbsten 
Cellulose in fliicbtige Fettsauren (hauptsaclilich Essigsaure) verwandelt 
wird, der kleinere Tbeil gasfbrmig entweicbt (Koblendioxyd und Metban)“. 

Dass bei der Vertorfimg Bacterien wabrscbeinlicb keine bedeutende 
Rolle spielen, mbclite aus der guten Erhaltimg der zarten Algenformen 
bervorgeben. Dann ist nicbt zu itberseben, dass wenigstens nacb meinen 
zablreicben Beobacbtungen die Zellmembran von aussen nacb innen ulmi- 
ficirt, indem baufig nacb Entfernung des Ulmins mit Kalilauge eine belle 
Membran zum Vorscbein komint, welcbe sebr oft nocb die Cellulose- 
reaction zeigt. 

Nun scbeinen aber die Ulminverbindungen sebr dauerbafte zu 
sein, zum mindesteu gegen Pilze. Hierfiir sprecben folgende zwei Tbat- 
sacben: 

1. SacGulmus (aus der ersten Versucbsreibe e) in „Torf und Dop- 
plerit“, pag. 53) vom 12. Marz 1883 , bestebend aus Kiigelcben, Con- 
glomeraten und bomogenen Plattcben, wurde absicbtlicb nocb feucbt in 
einer offenenScbale unter einer stets feucbt gebaltenen 
Glasglocke bis zum 1. November 1883 im Zimmer aufbe- 
w a b r t und dann mikroskopiscb untersucbt. Icb konnte keine Bacterien 
erkennen, dagegen zablreiche Mycelien eines Scbimmelpilzes; die Fltissig- 
keit reagirte neutral. Die Ulminkligelchen waren total intact und, wie 
die Plattcben, ausserordentlicb empfindlicb gegen Bebandlung mit den 
bekannten Reagentien. 

Bei den am 18. Marz 1884, 24. Marz 1885 und 1. November 1885 
vorgenommenen Untersuchungen der seit dem 1. November 1883 in einem 
verstbpselten Flascbcben im Zimmer aufbewabrten Originalprobe fand icb 
eine Zunabme des Myceliums, das sicb makroskopiscb als Flocken darbot. 
Die Ulminkiigelcben, Conglomerate und Plattcben boben sicb aber in der 
neutralen Fltissigkeit nocb ganz friscb von den Pilzfaden und kugeligen 
Pilzsporen ab. Diese letzteren sind doppelt contourirt, gekbrnt und von 
0'012 Millimeter Durcbmesser. Die Sacculmuskitgelcben seben aber 
nacb mebr als zweijabrigemVerweilen imWasser bei 

92* 
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fiir die En t wi ck 1 ung* vo ii Pi 1 z e n d u r cliaii s g itn s t ige n Y e r- 
haltnissen so frisch ans wie im Anfaiig: sehr sclion gelbbraim, 
lioinogen, scharf, aber iiitdit doppelt berandet. niclit corrodirt, von 
0’0U4—0*007 Millimeter Durcbmesser. in imveranderten Conglomeraten 
erlialten uud sebr empfindlicli gegen Kalilauge imd Salzsaure. indem 
sie eine circa achtfacbe Yolomenveranderung zeigen. 

2. Der nm die Kenntniss des Torfes liochverdiente und betagte 
Prof. Lesqnereux in Columbus (Ohio, U. St.) tbeilte mir am 28. Januar 
1884 frenndlicbst folgende beacbtensvertbe Thatsacbe mit: 

..Die antiseptisehe Eigenscbaft des Torfwassers ist in denTereinigten 
Staaten wold bekannt. Der Mississippi entspringt ans vielen kleinen Seen 
und Torfmooren von iMinesota: desbalb ist sein Wasser tiefbraun, es 
belialt seine Farbe bis St. Louis, wo es sick mit demjenigen des Missouri 
mischt. Dieses M^asser wird auf gemachte Erfahrungen bin fiir auf 
lange Reisen bestimmte Scbiffe vorgezogen: e 11 e s' e s t c o n s e r v e e 
qu a tr e ans dans 1 es t onneaux sans se corrompre et ce 1 a 
dans 1 e s t r o p i q u e s e t T e q u a t e u r. 

Dopplerit babe icb in der letzten Zeit selbst nicbt gefunden. 
Steenstrup dagegen bat einige interessante Vorkommnisse desselben 
in daniscben Mooren entdeckt. Prof. S i t e n s k v daubt ibn in Sildbobmen 
gefunden zu haben. Sebr wabrscbeinlicb kommt er aucb auf dem Grund 
der iriscben Moore vor. Xacb einer gutigen Mittbeilung des Herrn Dr. 
Wrigbt, Professor der Botauik am Trinity College in Dubliu, betindet 
sicb auf der dortigen Xationalbibliotbek ein Werk iiber die ,.Bogs of 
Ireland^, dureb eine besondere Commission auf Yeranlassung des iri¬ 
scben Parlamentes im Jalire 1810 berausgegeben, in welcbem aucb 
von solcbem Torfe die Rede ist, welcber ganz am Grunde der Moore 
gefunden werde, ..und eine scbwarze Masse bildet, die, ausgegraben, 
eine starke Aebnliebkeit mit Pecb oder Pecbkoble bat • sie besitzt nacb 
alien Ricbtungen einen musebeligen Brucb, ist danzend, scbwarz und 
ist fabig, eine bedeutende Politur anzunebmen“. 
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Erklarung der Tafel XII. 

(Vergv. 

Fig. 1. Concentrisch uud radial gebaute Kieselscbeibchen. 
„ 2. Conglomerat und platteuformige Verschmelzung von homogenen Ulminkiigelchen 

aus dem Martbrw von Nidden. 
„ 3 a. Ulminkiigelchen von Nidden mit Harzeinschhiss; 3 b. uach Einwirkung von 

Kalilauge. 
„ 4 Tilletia-ahnlicbe Sporeu von Papenburg. 
„ 5 u. 6 Rindenzellen von Callima vulgaris mit lioniogen ulmilicirtem Inlialt und 

bellen Liicken. 
„ 7. Brauner Mycelfaden und begleitende braune Sporeu aus dem Callunetum. 
,, 8. Pollenkorn von Gramineen. 
„ 9. Algencolonie, Microcystis-artig, einzeln und in grosseren Ballen. 
„ 10. Blasse bis scbarf gelblichbraunliche griissere Colonie; die einzelneu Individuen 

deutlich berandet. 
„ 11. Blasse Individuen in einer Gallertbulle 
„ 12. Ovale Zellen mit gekorntem Inlialt, in eine Gallertliiille gebettet. 
„ 13. Ovale Zellen mit grobkornigem Inhalt, innerhalb einer Gallertliiille 
„ 14. dito; Theilungsstadien ? Einzelne deutlich doppelt contourirte rundliche Zellen 

mit griinlichgelbbraunem Fleck. 
„ 15 u. 16. Tetraspora-artige Gebilde. 
„ 17. Ebenso grosse zu einer Eosette verklebte Zellen. 
„ 18. dito, sich abplattend. 
„ 19. Ebenso, Scenedesmus-ahnliche Reihen darstellend, 
„ 20. Grossere Zellen, sicli abplattend. 
„ 2lu. 22. Noch grossere, glatte, kugelige Zellen, deren Membran im Wasser fast 

zerfliesst, mit griinlichgelbbraunen Flecken, 
„ 23. Ruhespore einer Alge. 
„ 24 u. 25. Deutlich quer gegliederte, Oscillaria-ahnliche blasse Faden. 
„ 26. Ein sehr zart uud Fig 27 ein deutlich doppelt berandetes Fadenstiick. 
„ 28. Theil von Pediastrum Boryauum Men 
„ 29. Pilz- resp. Flechtensporen. 
„ 30. Schwefelkieskugel, z Th. durch Druck in einzelne Wiirfelchen zerfallend. 
„ 31. Zellen mit Schwefelkiesformen; a im optischen Durchschnitt sechseckig. 
„ 32. Gloeocapsa-Formen aus dem „Torfschiefer von Giistrow (Mecklenburg) 
„ 33. Faseriger Detritus in der „Grundmasse“ des Dysodils von "Westerwalde 
„ 34. Pollenkorn von Ulmus campestris aus dem Dysodil. 
„ 35 11. 36. Farnspore (Endosporium) mit verschiedenen Falten aus dem Dysodil. 
„ 37. Endosporium (a) und Exosporium (b) einer Farnspore aus dem Dysodil. 
„ 38. Peridermzellen von Alnus aus dem Leuchttorf von Augustendorf. 
„ 39. a) Zwei Rindenzellen von Calluna vulg. aus dem Callunetum Nr. 18 in Papen¬ 

burg , homogen ulmificirt, einzelne Liicken, nach Behandlung mit Kalilauge. 
h) Dieselben Zellen auf Zusatz von Salzsaure. 
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Ueber die Krystallform des Barythydrat und 
Zwiliinge des Strontianhydrat. 

Von Heinrich Baron v. Fonllon. 

(Mit Taf. XIII.) 

1. Die Krystallform des Barythydrat. 

In den Lehr- und Handblicliern wird das Strontianhydrat als dem 
Barythydrat „isoniorpli“ angefiihrt, obwohl niir die Krystallform des 
letzteren durcb die Messung bestimmt ist. Das „isomorph“ scbeint dem- 
nach nur aus der nahen cbemisclien Verwandtschaft der beiden Elemente 
hergeleitet zu sein, denn selbst die Wacbsthumsformen des Barythydrat, 
wie solche aus stark libersattigten Lbsungen anschiessen, lassen bei 
etvvas genauerer Besichtiguug eine Verschiedenheit gegen die Krystalle 
des Strontianhydrat erkennen. Dieser Umstand war die Veran- 
lassung, den Versuch zu machen, gut ausgebildete Krystalle von Baryt¬ 
hydrat zu erhalten, um sie Messungen unterziehen zu kbnnen, welcher 
Versuch denn auch sehr leicht gelingt. 

Je nach den Umstanden, unter denen die Krystallisation erfolgt, 
tritt ein starker Wechsel im Habitus hervor, und namentlich an einer 
Ausbildungsweise fallt der monokline Charakter der Forinen in’s Auge. 

Mehr als zwanzig Versuche ergaben bezuglich der Krystallform 
stets das gleiche Eesultat, es waren demnach zwei Mbglichkeiten vor- 
handen: entweder entsprechen die vom Strontianhydrat abweichenden 
Formen einer anderen Hvdrationsstufe oder Baryt- und Strontianhydrat 

t/ ty 

sind nicht isomorph , respective isodimorph, und die stabile Form des 
Strontianhydrat entspricht der labilen des Barythydrat und umgekehrt. 

Die Untersuehung in chejnischer Richtung durchzufiihren hatte 
Herr E. Drasche die Freundlichkeit. Die hier angefuhrten Bestim- 
mungen warden in unserern Laboratorium gemacht, das Verfahren war 
folgendes: Aus ubersattigten Lbsungen stellten wir bei gewbhnlicher 
Temperatur gesattigte her und liberliessen diese in Exsicatoren ilber 
Schwetelsaure und Aetzkali der weiteren Auskrvstallisation. Kachdem 

t. 

die angeschossenen Kiystalle als gleichartig befunden und Indivi- 
duen zur Messung ausgewahlt waren, warden selbe zwischen Filter- 
papier gepresst and mehrere Stunden wieder in einen Exsicator gebracht. 

.Talirhucli der k. k. geol. Reiclisanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (H. v. Fonllon.) 
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Einerseits evfolgte die Bestimmung des Ge’sviclitsverliistes bei Rothglutli 
Oder die directe Wasserbestimmiing durcli das Aiiffangen des bei Rotli- 
gluth abgehenden Wassers im Chlorcalcimiirolire , andererseits die Er- 
mittelung der vorliandenen Barytmenge. 

Es ist wohl iiberfiiissig, hier die Schwierigkeiten darziistellen, 
welche sich einer genaiien Bestimmung des Wassergehaltes dieser Sub- 
stanz entgegenstellen. Dieselbe muss sclion deshalb scliwankende und 
unrichtige Resultate ergeben, weil es niemals gelingt, die Krystalle 
vollstandig von der Mutterlauge zu trennen und das Anziehen von 
Kohlensaure ganz zu verliindern. Selbstverstandlich wurde die grbsste 
Vorsicht angevrendet, die Einwagung in gesctilossenen Gefassen vor- 
genommen, der Zutritt von Kohlensaure bei den weiteren Operationen 
moglicbst verhindert u. s. w. Je zwei Bestimmungen erfolgten durch 
langsames Erhitzen ober einen B u n s e n’sclien Brenner bis zur Rotb- 
glutb in einem Platintiegel, in einem Silbertiegel und in einem Ver- 
brennungssystem in Porzellanscbiffcben. In den ersten beiden Fallen 
wurde der Glubverlust (I und II), im letzteren der Wassergebalt direct 
bestimmt. 

^ Gluhveilust Directe Wasserbestimmiing 

47‘37 Procent 48*00 Procent 47*62 Procent 
47*15 „ 47*85 „ 47*06 

Im Mittel 47*51 Procent. 

Bei je einer der obigen Bestimmungsarten erfolgte die Fallung 
des Barvt als scbwefelsaurer Barvt aus clem GliihrLickstande und er- 

t/ 

gaben sicb folgende Mengen von Baryumoxyd (BaO): 

48*12 Procent 
48*31 
48*40 

Im Mittel 
obiger Wassergebalt 

48*28 Procent 
47-51 „ 

95*79 Procent 

Aus diesen Resultaten gebt die bekannte Tbatsacbe bervor, dass 
bei Rotbglutb nicbt der ganze Wassergebalt ausgetrieben wird. Es ist 
bier nicbt der Platz, die Umstande zu untersucben, warum der ge- 
fundene Wassergebalt nicbt der fur 8 Molekel notbwendigen Menge mit 
45*72 Procent (i?ci = 137) entspricbt, sondern immer libber gefunden 
wurde , wabrend die rlickgebaltene Quantitat, als Difterenz aus obigen 
Bestimmungen angenommen, statt 5*71 Procent nur 4*29 Procent be- 
tragt, es genugt ja der Nacbweis von 48*28 Procent Barvt und der 
Abwesenbeit nennenswerther Mengen anderer Kbrper ausser Wasser, 
um zu zeigen, dass die vorliegende Verbindung BaO^ ^ G, ist, 
welcbe bei Substitution des Ba durcb Sr tetragonal krystallisirt. 

Der directe Nacbweis der Isodimorpbie beider Verbindungen ist 
nicbt gelungen, mocbten die Krystallisationsverbaltnisse innerbalb der 
gewobnlicben Zimmertemperatur aucb mannigfacb variirt werden, immer 
erfolgte das gleicbe Resultat: das Barytbydrat gab monokline, das 
des Strontian tetragonale Krystalle von unten zu bescbreibenden wecb- 
selnden Habitus. Die Operationen bei bblierer Temperatur unter dem 
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saiiimensetziing 

Mikroskop wiirden iiiclit weiter vcrfolgt, well die Natiir der l)eiden 
Ver])indiing*en sichere Nacliweise liber Krystallform und cliemisclie Zii- 

mit den li'ewbhnliclien Hilfsmitteln niebt ^i’estattet. 
Bevor auf die einzelnen Ansbildimgsweisen iibei’^'’egangen werdeii 

soli , mbgen ziierst die ermittelten Constaiiten, sammtlicdie beobaclitete 
Formen iind die gemessenen und berecbneten Winkel angefiibrt werden. 
Von jedem Habitus \Yurden mebrere Individuen gemessen, die ange- 
tiilirten Winkel entsprecben den Mitteln aus alien IMessungen , insoweit 
einzelne Formen an den verscbiedenen Aiisbildungen wieder vorkommen. 

Krystallform: Monoklin. 
Elemente : a\h : c — 0'9990 : 1 ; 1'2779 ; v] = 98® 56'. 
Formen: a (100) h (010) c (001) d (012) 6 fOll) /(021) g (102) 

h (101) h (201) { (401) m (110) p 9. (Il2)'r (113). 

In Fig. 1, Taf. XIII, sind sammtliclie beobacliteten Formen eiuge- 
tragen und die wicbtigsten Zonen ausgezogen. 

Winkel: 

Flacben Messnng’ Recbnnng Flacben Mesf ning Recbnimg 

a c (100) (001) 
o o

 
00 44' ' 81® 3-7' aq (100) (112) 55® 51-5' 

ci (001) (104) 16® 45' qd (112) (012) 26® 35-5' 

c(J (001) (102) 29® 53*1' q^d (112) (012) 29® 59-5' 
ch (001) (101) 46® 6' 46® 30-5' qq, (112) (112) 56® 21' 56® 35' 
ck (001) (201) 61® 3-5' hp (010) (111) 54® 4' 54® 4' 

(001) (104) 18® 26' 18® 23-4' ph (111) (101) 35® 56' 

(001) (102) 35® 3-1' hq (010) (112) 63® 34' 63® 32-3' 
ch^ (001) (101) 57® 22' 57® 37-4' . qg (112) (102) 26® 29' 26® 27-7' 
cl\ (001) (201) 1 _ 76® 35’5' hp, (010) (111) 49® 47' 49® 50-7' 
cd (001) (012) ' 32® 20' 32® 15-6' i.,7.Alll)(101) 40® ir 40® 9*3' 
ce (001) (Oil) : 51® 37' hq, (010) (112) 59® 59' 60® 9-3' 

cf (001) (021) ' 68® 23' 68® 23-6' q,g, (112) (102) 29® 53' 29® 50-7' 
c r (001) (113) 29® 10-7' m,^■(ll0) (201) 48® r?' 
cq (001) (112) I 39® 2' 39® 5-2' kp (201) (111) 38® 23-9' 
cp (001) (111) ; 56® 8' pf (111) (021) 41® 16' 41® 20-5' 
cm (001) (110) 83» 39' 83® 39' w.yt(iio)(ioi) 54® 6-7' 
C')\ (001) (113) 32® 27' 32® 31-3' h q (101) (112) ' - 30® 55-6' 
cq. (001) (112) 44“ 43' 44® 45-6' qe (112) (011) 

i 
i 33® 46-4' 

cp^ (001) (111) i 60® 52' 60® 50-4' mf (110) (021) 45® 23-8' 
am (100) (110) 44® 47' 44° 37-4' fp, (021) (111) 410 16' 41® 23-4' ; 
mm .(110)(110) 90® 35' 90® 45-2' 7bV(lll)(201) ; 43® 42-4' 
ap (100) (111) 48® 17' 48® 10-4' me (110) (Oil) 51® 44 2' 
p e (111) (011) 36® 17-4' eq, (011) (112) 33® 48' 

p,e (Ul)(011) 
I 

40® 34-2' g^;j,(112)(10I) 36® 48' 36® 46' 

Plh (111) (111) 76® 40' 76® 51*6' qp^m (111) 71® 3' 70® 59-2' 

, . pq, (111) (112) 68® 56-8' 

Die Flacben in der Zone a (100) c (001) sind mit Ausnabme der 
letzteren raub^ daber sebr scblecbt spiegelnd. Die angetllbrten Winkel- 
wertbe resultirten aus Scbimmermessungen und geben nur grobe Xabe- 
rungswertbe. Ein Tbeil dieser Flacben: g (102) k (201) sind nur nacb 
dem Zonenverbande coustatirt, sie und a (100) sind immer sebr klein. 

Jahvbiicli der k. k. gcol. Reicbsanstalt. 1885. 35. Rand. 4. Heft (H. v. FouUon.) 93 
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Dementsprecliend sind die angefiilirten Werthe von ph (111) (101) 
u. s. w. niclit direct geinessene, sondern die halben Wiukel von pp (111) 

(111) u. s. w. Alle Ubrigen Winkel resultirten aiis Messungen mit imserem 
Goniometer (Construction Bf ezi na) mit zwei Fernrobren. Es ist fiir die 
Snbstanz geradezu cbarakteristiscb, dass selbst beim Herabsinken der 
Flacbendimension bis anf Haaresbreite keine Wolbimg eintritt. Spiegeln 
des Fadenkreuzes ist liaubg, freilicb aber nicbt von langer Dauer, da 
durcb Anzieben von Koblensaure die Oberflacbe bald matt wird, wes- 
balb es aucb nicbt oft gelingt, mebr als die Halfte der vorbandenen 
Zonen an einem Krvstall auszumessen und die Wertbe von vielen 

t/' 

Individnen zusammengetragen werden mtissen. Es feblt daber baubg 
die Moglicbkeit, das Gewicbt der Einzelwertbe rich tig zu erkennen. 
Hierzu kommt nocb der starke Wecbsel im Habitus, der erfabrungs- 
gemass bestimmte x4bweicbungen bervorruft. Die nicbtsdestoweniger 
gute Uebereinstimmung der gemessenen und tbeoretiscben Wertbe be- 
weisen die gute Ausbildung der Kiystallcben. 

Die scbdnsten Kiystalle erbalt man, wenn eine in der Warme 
wenig iibersattigte Lbsung in einer woblverscblossenen Flascbe sebr 
langsam abkllblen gelassen wird. Am Boden der letzteren scbiessen 
tafelbirmige Wacbstbumsformen an, scbeinbar sind es sogenannteSkelette. 
An den verticalen Wanden linden sicb einzelne, bis erbsengrosse, 
wasserbelle, scbarf ausgebildete Kiystalle, deren monokline Sjmmetrie 
sofort in’s Auge fallt. Sie sind stets mit c (001) aufgewacbsen. In 
Fig. '2 auf Tafel XIII ist ein solcbes Individuum gezeicbnet. Es vnrden 
bier nur folgende Formen beobacbtet: a (lOO) sebr klein, raub und 
nicbt immer vorbanden, c (001) gross, h (101) oft nocb grosser als in 
der Zeicbnuug, raub, die Gegenflacben feblen baubg, m (110) mitunter 
von nur Haaresbreite, p (111) an den meisten Krystallen die dominirende 
Form, c[ (112) immer in bedeutender Ausdebnung vorbanden. 

Stellt man mit gesattigter Lbsung gefullte Scbalen unter einem 
Exsicator liber Scbwefelsaure und Aetzkali auf, so tiberziebt sicb trotz- 
dem die Oberbacbe der Lbsung mit einem weissen Hautcben in Folge 
des unvermeidlicben Anziebens von Koblensaure. So dlinn dieses Haut¬ 
cben ist, verbindert es docli die Yerdunstung und es dauert mitunter 
mebrere Tage, ebe dasselbe viele Spriinge bekommt, die Yerdunstung 
beginnt und endlicb aus der ilbersattigten Lbsung Kiystalle aiisfallen, 
die trotz Scbwefelsaure etc. dennocb ziemlicb langsam wacbsen. Die 
Mebrzabl der anscbiessenden Individnen ist saiilenfbrmig iiacb der 
a-Axe, wie ein solcbes in Fig. 3 dargestellt ist. Die an den zuerst 
bescbriebenen Krystallen vollkommen feblende Zone [100] ist bier 
dominirend, man beobacbtet nebst der scbarf und gross ausgebildeten 
Basis c (001) nacb b (010) meist scbmal, e (Oil) ebenso und f (021) 
immer sebr breit und scbarf entwickelt, dasselbe gilt von q (112), wabrend 
b (101) und p (111) oft sebr klein sind. 

Nebst diesen Saiilen kommen aucb Tafelu vor, von denen eine 
in Fig. 4, so weit es der Eaiim gestattet, dargestellt ist. Es sind dies 
die flacbenreicbsten Kiystalle. Ibre Dicke ist in der Zeicbnung nocb 
etwas iibertrieben, urn die Flacben nicbt gar zu scbmal erscbeinen 
zu lassen; es ist nicbt obne Interesse, ibr Wacbstbum zu verfolgen — 
c (001) wird rascb gWisser, wabrend die Dicke (nacb der c-Axe) 
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kaiiiii ziinininit, eine Ubrigens aiicli bci aiidcron Siil)stinizen bekaniite 
Erso.heiniiiig, bier ist sic aber an den l)estininitcn llal)itiis gebiiiideii. 

Die Breitc der Zonen [100] und [010| ist weediselnd, docli iiber- 
steig’t sie nieinals jene der Pyramiden, sebr selten sinkt sic zur sebnialen 
Abstumpfiing lierab. q (112) oder p (111), / (012) and h (101) doniinircn 
aucb bier neben c (001); die beiden ersteren zeicbnen sicli diireb 
scharfe Ansbildung aus. 

Beide Combinationen (Fig. 3 imd 4) kann man auch aiis den 
AVachsthiinisformen erbalten, die in vorwiegender Menge aus den stark 
iibersattigten Losungen anschiessen. Es sind einerseits iingeinein diinne, 
nabezu quadratische Blattcben, die sicb zu Gruppen vereinigen, indein 
sie sicb langs einer AYilIkiirlicben Eicbtung federl)artartig, oder besser, 
sageformig anordnen, so dass die Diagonalen von links und recbts 
stebenden Individuen in eine Linie fallen. In dem dicbten Gewirre bat 
man nicbt oft Gelegenbeit, solcbe Gruppen berauslesen zii kbnnen. Ab- 
gebrocbene Individuen in gesattigte Mutterlauge eingelegt, erganzen 
sicb rascli zu den in Fig. 4 dargestellten Combinationen. Nacb der 
«-Axe gestreckte Wacbstbumsformen sind selten, sebr baufig jedocb 
solcbe, welcbe nacb der Axe b prismatiscb ausgebildet sind, was sicb 
namentlicb optiscb sebr rascb und leicbt nacbweisen lasst. Fig. 5 und 6 
stellen diese Gebilde in Horizontalprojection und im Querscbnitte dar. 
Sebr gerne bilden sie sicb aucb bei der angsamen Verdunstung, indem am 
oberen Rande des Lbsungsspiegels, wo dieser das Glasgefass berlibrt, ein 
Individuum anscbiesst, mit der Spitze nacb abwarts, wie dies die Fig. 5 
zeigt. An die Spitze setzen sicb ein zweites, dann ein drittes und mebr 
Individuen, von denen bei einzelnen die Pyramidenfiacben seitlicb zu 
wabren Hbrnern auswacbsen. Hierbei werden nicbt alle Individuen von den 
gleicben Flaeben begrenzt, c (001) ist immer in grosser Ausdebnung vor- 
banden, daran scbliessen sicb bald das Prisma und Domen der Zone [010] 
Oder die Pyramiden p (111) und q (112) mit derselben Domenzone, 
Zone [100] wurde aber nie beobacbtet. Hautig tritt bier, und nur bier, 
i (104) auf, Welches beim weiterem Wacbstbume bald verscbwindet. Diese 
Krystalle sind, wie der Querscbnitt Fig. 6 zeigt, bold, der innere Rauin 
kann aber nur bei grbsseren (bis 1 Centimeter laugen, Centimeter 
breiten) Individuen als „negativer Krystall“ bezeicbuet werden, beiden 
kleineren ist er scblaucbfbrmig, alle sind gegeii die Glaswand zu offen. 

Das Auskrystallisiren der Substanz am oberen Rande des Ldsungs- 
spiegels, wo dieser das Glasgefass beriibrt, ist nur gewissen Substanzen 
eigen, wabrend man es bei anderen nicbt oder nur selten beobacbtet, 
es bat diese Erscbeinimg eine gewisse xAebnlicbkeit mit dem Ausblltben, 
das ja aucb nur einzelnen Kbrpern zukommt. 

Spaltbarkeit. Die Krystalle des Barytbydrat sind parallel 
.c (001) vollkommen spaltbar. 

Optiscbe Orientirung. Auf c (001) tritt die spitze Mittel- 
linie aus, beide Axen sind sicbtbar, die Axenebene stebt senkrecbt 
auf der Symmetrieebene. 

Zwillinge des Strontianhydrat. 

Die Versucbe, durcb veranderte Krvstallisationsverbaltnisse vom 
Strontianbydrat die Form des Barytbydrat zu erbalten, fubrten immer 

93* 
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zu der durch Brooke’; bereits bekannt gewordeuen tetrag-onalen. 
Die eiiifaclien Krystalle sind Combinationeii von c (001) imd p (lH), 
zu denen selten h (010) liinzukommt. Brooke gibt die Eleinente 
a:c—\ : 0-6407, c p (001) (111) = 42® 12'. 

Die eig’enen zahlreiclien Messungen der scbarf ausgebildeteii 
Kiystallcben ergaben 42” 15'. 

Vergleicbt man die Elemente des Baryt- und Strontianbydrat: 
a :h \ c — 0-9990 : 1 : 1-2779 '/] = 98® 56'. 
a :a : c — 1 ; 1 : 0-6407 

so siebt man sofort, dass durcb Halbirimg der c-Axe des Barytbydrat 
die beiderseitigen Elemente nabezu gleicb werden: 

a : b : c — 0-9990 : 1 : 0-6390. 
Wenn bier nicbt dieses, sondern das obige Verbaltniss angenomnien 

wurde, so bat dies seinen Drimd in dem constanten Auftreten von 
das aucb baufig dominirt. 

Die einfacben Individuen des Strontianbydrat sind aber in der 
Minderzabl, viel baufiger sind Zwillinge, deren Drebungsebene c (001) 
ist und wobei die zwei aufeinander liegenden Individuen scbeinbar um 
45® gedrebt sind. Bei dem Auskrystallisiren aus stark ubersattigten 
Lbsungen erbalt man diiniie Tafelcben, selten bandfbrmige Debilde, 
erstere bis zu mehreren Quadratcentimeter Grosse, die aus lauter kaum 
Quadratmillimeter grossen Zwillingen besteben, deren Endflacben c (001) 
parallel, und in einer Ebene liegen, aber einestbeils sonst regellos, 
anderntbeils mit parallelen Z>-Axen sageartig verwacbsen sind. Bei 
langsamer Yerdunstung, erbalt man kleine, sebr scbarf ausgebildete 
Zwillinge, c (001) stebt ausnabmslos senkrecbt auf dem Boden oder 
der Seitenwand des Gefasses, an welcbe sie fest angewacbsen sind. 

Die Zwillinge sind flacbenreicber als die Einzelindividuen, fast 
nie feblt m (110), seltener siebt man nocb h (010), d (Oil) und I (101). 
welcb’ letztere Formen allerdings nur durcb den Zonenverband bestimmt 
wurden. 

Das Zwillingsgesetz lautet: Zwillingsebene n (120), Drebungs- 
und Verwacbsungsebene c (001), Fig. 7. 

Die gemessenen und mit Beibebaltung der Brook e’scbeif Ele¬ 
mente berechneten Winkel sind die in der Tabelle folgenden, wozu 
bemerkt sei, dass sammtlicbe Messungen mit zwei Fernrohren ausgefiihrt 
wurden und die Flacben baufig das Fadenkreuz reflectiren. Aucb bier 
feblen gewdlbte Flacben und dementsprecbend ianggezogene Bilder, 
bingegen treten oft mebrere sebr nabe aneinander auf. 

Flachen Berechnet Gremessen 
Zahl der gemess. 

Grenzwerthe 
Individ. Kanten 

ml (110) mJI(TlO) 126” 52-2' 126” 40' 6 7 126” 20' — 126” 58' 
pi (111) pll (111) 24” 31-6' 24” 35' 3 4 24” 30'— 24” 41' 
pi (111) pll (111) 34” 58' 35” 8' 2 2 35” 2' — 35” 14' 
pi (111) pll (111) 73” 51-3' 73” 59' 4 5 73” 40' - 74” 10' 
pi (111) pll (111) 79” 10-6' — — _ _ 

5 Ann. of Phil. XXIII, S 287. Citat nach R aniniel sh erg; Handbiich der 
krystall. Cheniie. 
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Durch (liese Messung-en tindet das angefUlirtc Zwillingsgcsctz sciiic 
voile Bestatigiiiig. Beziiglicli der Art dcr Ausbildung soil die Horizontal- 
projection (Fig. 8) ein Beispiel geben, zu der nur zu erwalinen ist, dass 
die Dicke der Zwillinge nacb der c-Axe gewblinlicli nur Brucbtbeile 
der Breitendimensionen betragt. Ansnabnisweise sind die Prismen m 
stark entwickelt imd die Zwillinge werden kurz saulenfbrmig, dies gilt 
aber nur von solchen, die aiis stark tibersattigten Lbsungen rasch an- 
schiessen. 

Fine andere Verwacbsimgsart stellt Fig. 9 dar. Statt der aufsitzen- 
den vier, gewabrt man haiifig aucli drei, zwei, ja nur ein kleines Indi- 
vidimni auf dem grbsseren, trotzdeni sitzen oder sitzt das eine genau 
in der Ecke, wabrend die iibrigen frei bleiben. Diese eigentbUndicbe 
Ersclieinung und die grosse Geneigtheit der Forrnen h (010), d (Oil), 
I (101), nur einmal aufzutreteii; das ganzlicbe Fehlen von a (100) bei 
Gegenwart von h (010) werfen ein Streiflicht auf die Symmetriever- 
baltnisse der scbeinbar tetragonalen Substanz, das aber durch die Be- 
obachtung der optischen Verhaltnisse keine weitere Aufhellung erfahrt, 
denn imgestbrt tritt die optische Axe auf c (001) aus. 
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Erklarung der Tafel XIII. 

Fig. 1. Spliarische Piojection des Barythydrat luit samintlicheu beobacliteteu Formen 
nud den wichtigsten Zoneu. 

„ 2. Barythydrat aus massig iibersattigter Lbsiing angeschossen. 

„ 3. „ „ durch Verdunstung einer nahezu gesattigten Losuug erhalteu. 

.,4. „ „ wie 3 erhalten. 

„ 5. „ „ vom Rande des Losungsspiegels iind dem Glasgefasse nach abwarts 
gewachsene Krystalle, 

„ 6. „ „ Qiierschnitt ebeusolcher Gruppen; die einzelnenindividuen sind hohl. 

„ 7. Strontianhydrat. Spliarische Projection der Zwillinge. Zwillingsebeue (120). 
Die Flachen der beiden Individuen sind init I imd II bezeichnet. 

„ 8. Strontianhydrat. Horizontalprojection desselben Zwilling. 

„ 9. Strontianhydrat. Grbsseres Individuum mit kleineren, orientirt anfgewachsenen. 
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Verla;|v. Alfred Holder, k.U. Hof- Lr.Universitats-Buchhandler inTfi'en, 





Die Eruptiv-Gesteine aus der Umgebung von 
Krzeszowice bei Krakau. 

Von Dr. Rudolf Ziiber^ 
Privat-Docent an der Lemberger Universitat. 

I. Einleitung und Literatur. 

Im Laiife des Jalires 1884 hatte icli als Assisteiit bei der Lelir- 
kaiizel der Mineralogie an der Krakauer Universitat die Grelegenheit, 
das kleine, aber interessante Eruptivgebiet von Krzeszowice bei Krakau 
eingeliend zn studiren. 

Zwar ist die jenes Gebiet betreffende Literatur keineswegs arm; 
die Ansicbten der einzelnen Autoren sind aber in dieser Bezieliimg so 
wenig* ilbereinstimmend, dass icb mich berecbtigt fiiblte, diesen Gegen- 
stand noch einmal zu untersuchen, umsoinebr, da keiner von meinen 
geelirten Vorgangern Gelegenbeit gebabt batte, an Ort und Stelle so 
eingebende Beobacbtungen anzustellen oder eigenbandig ein so grosses 
Material zu sammeln, wie jenes war, das mir zur Verfiigung stand. 

Zablreicbe kostbare Rathscblage und Erlauterungen wurden mir 
von Seiten der Herren Prof. Dr. v. Altb, Prof. Dr. Zarecznv und 
Prof. Bieniasz zu Tbeil: die petrographiscbe und mineralogiscbe 
Untersuchung babe icb mit Hilfe des Herrn Prof. Dr. Kreutz, die 
cbemiscbe im Laboratorium des Herrn Prof. Dr. v. Radziszewski 
in Lemberg ausgeftibrt. Dime Hilfe von Seiten der obgenannten Herren 
ware diese Arbeit nicht zu Stande gekommen- es sei mir daber ge- 
stattet, denselben an dieser Stelle meinen aufricbtigsten Dank bieflir 
dffentlicb auszudriicken. 

Die bisberigen diesen Gegenstand betretfenden Literatur-Kacbweise 
sind entweder ungenau oder unvollstandig. Desbalb babe icb sie einer 
erneuten Revision unterzogen. Das Resultat biervon ist nacbfolgendes 
cbronologiscb geordnete Verzeicbniss aller diesbezliglicben originellen 
Arbeiten und Erwabnungen, insoferne mir dieselben zuganglicb wai'en. 

.Talirbuch derk.k. geol. Reiclisanstalt, 1885. 35. Band. 4. Heft. (Endolf Znber.) 
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1815. Staszic Stan. „0 ziemiorodztwie Karpatow i innycb gor i ro's\Tiin Polski.‘‘ 
(Polniscli: „Ueber die Bodeiibescbaifenheit der Karpathen und der iibrigen Gebirge 
und Ebenen Polens“). Warschau. pag. 49 und 52. 

1818. Pusch G. G. Ein Brief in ^Leonhard’s mineralog. Taschenbuch“. 12. Jahrg. 
1. Abth. pag. 291 u. f. 

1822. Oeynhausen C. v. „Versuch einer geognost. Beschreibung von Oberschlesien.“ 
Essen, pag 338—347 und 464. 

1832. Zeus cliner L. Ein Brief in „Neues Jahrbuch fiir Mineralogie etc.“ pag. 418. 
1833. ZeusclinerL „Einige Bemerkungen iiber die geognostisclie Beschaftenheit von 

Sanka.“ N. Jalirb f. Miner, pag. 542—-544. 
1833. Pusch G. G. „Geognostische Beschreibung von Polen.“ Stuttgart und Tubingen. 

1. Band. pag. 178—186. 
1839. Pusch G. G. „Ueber die geogn. Verhaltnisse von Polen nach genauereu Beo- 

bachtungen und Aufschlussen.“ Karsten’s Archiv far Bergbau und Hiittenkuude. 
_ Bd. Xll. pag. 169. 

1859. Foetterle Fr. Eine Erwahnung in „Jahrbuch der k. k. geolog. Reichs-Anstalt.“ 
Wien. X Bd. (Verhandlungen.) pag. 102. 

1863. Romer Ferd. ^Die Altersbestiminung des schwarzen Marmors von Dembuik ini 
Gebiete von Krakau.“ Ztschr. der dent. geol. Ges, Berlin. XY. Bd. Eine Erwahnung 
auf pag. 713. 

1864. Romer F, „Ueber das Yorkommen des Rothliegenden in der Gegend von 
Krzeszowice im Gebiete von Krakau.“ Ztschr. d. deut. geol. Ges. Bd. XYl. 
pag. 633—643. 

1865. Tschermak G. „Ueber Porphyre aus der Gegend von Nowagora bei Krakau,“ 
Sitzungsber. der math -natiirw. Cl. der k. Akademie der Wissensch. Wien. LIl. Bd. 

_I. Abth. pag. 471—473. 
1867. Hohenegger L „Geognostische Karte des ehemaligen Gebietes von Krakau.“ 

Zusammengestellt durch Corn. Fallaux. Denkschr. der kais. Akad. der Wissensch. 
Mathem.-naturw. Classe. Wien, XXYl. Bd. II. Abth. pag. 257—260. 

1869. Tschermak G. „I)ie Porphyrgesteine Oesterreichs aus der mittleren geo- 
logischen Epoche.“ Wien. pag. 236—239. 

1869. Kreutz F. „Plutonische Gesteine in der Umgebiiug von Krzeszowice bei 
Krakau.“ Yerh. der k. k. geolog Reichs-Anstalt. Wien, pag, 157—162. 

1870. Romer Ferd. „Geologie von Oberschlesien.“ Breslau, pag. 106 u. f. 
1870. Websky M. „Mikroskopische Untersiichiing des rothen Porphyrs von Miekinia 

und des schwarzen Eruptiv-Gesteines (Olivin-Gabbro) aus dem Thiergarten bei 
Krzeszowice bei Krakau.“ Anhang in Romer’s „Geologie von Oberschlesien“. 
Breslau, pag. 437—440. 

1871. Kreutz F. „Skaly pliitoniczne w okolicy Krzeszowic.“ Rocznik c k. 
Towarzystwa naukowego krakowskiego. (Polnisch: „Die plutonischen Gesteine in 
der Umgebuiig von Krzeszowice,“ Jahrbuch der k. k, Gelehrten-Gesellschaft zii 
Krakau). III. Serie. Bd. XIX. pag. 1—18. (Eine aiisfiihrlichere Bearbeitung der 
deutschen Abhandlung vom J. 1869.) 

1872. Alth A. „Poglad na geologic Galicyi zachodniej.“ (Polnisch: „Uebersicht der 
Geologic von West-Galizien.“) Separat-Abdruck aus dem YI. Bd. der „Berichte der 
physiographischen Commission“. (Sprawmzdanie komisyi fizyogralicznej.) Krakau, 
pag. 16—18. 

1876. Hussak E. „Eruptiv-Gestein von Krzeszowice.“ Yerh. der k. k. geol, Reichs- 
Anstalt pag. 73—76. 

1880. Tr ej d 0 s i e w i cz J. „0 porfirze w Krolestwie Polskiem.“ (Polnisch: „Uebe] 
Porphyr im Kdnigreich Polen. “) Bericht der physiographischen Commission. Krakau. 
XIY. Bd. Das Resultat einer von B. Pa-wlew"ski ausgeftihrten chemischen 
Analyse des Porphyrs von ]\[iekinia auf pag. 270. 

1884. Bieniasz F. „Oznaczenie wzglednego Avieku geologicznego skaly w'ybuchowej 
w Zalasie.“ (Polnisch: „Bestimniung des relativen geolog. Alters des Eruptiv- 
Gesteines von Zalas.“) Separat-Abdruck aus dem XII. Bd. der Sitzungs-Berichte 
der mathem.-naturwiss. Classe der Akademie der Wissensch. (Rozprawy i Sprawoz- 
dania wydzialu matem.-przyrodn. Akademii TJmiejetnosci.) Krakau. 

1884. Bieniasz F. und Zuber R. „Notiz iiber die Natur und das relative Alter des 
Eruptiv-Gesteines von Zalas im Krakauer Gebiete." Yerh. der k. k. geolog. 
Reichs-Anstalt. pag. 2.')2 —256 

1884. Tietze E. , Das Eruptiv-Gestein von Zalas im Krakauer Gebiete.“ Yerh. 
der k. k. geolog. Reichs-Anstalt. Wien. pag. 289—292. 
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II. Topographische und geologische Verhaltnisse. 

Das Gebiet, aiif welcbeni in der Unigebiing’ von Krzeszowice 
Ernptiv-Gesteine anftreten, ist verlialtnissniassig’ klein; seine griisste 
Erstreckung- von N. nach S. betriigt etwa 15 Kilometer und fast eben- 
soviel in westdstlicher Kiclitiing. 

Diese Gesteine sind auf diesem Gebiete in Gruppen vertbeilt, die 
tbeilweise Deniidationsreste grdsserer Decken sind, ziim Tbeil aber 
wabrsclieinlich getrennte Eriiptions-Centra darstellen, wovon spater die 
Rede sein wird. 

Die grdsste Partie bildet der Porpliyr zwiscben Zalas, Sanka imd 
Fiywald (S. von Krzeszowice), wo derselbe dnrcli riesige Steinbrilcbe 
anfgeschlossen ist. (Auf beiliegendem Kartclien mit 2 bezeichnet). — 
Kleiue, schwacb aufgedeckte Partien desselben Gesteines sind ausser- 
dem im Dorfe Zalas, im kleinen Thalclien SW. von Baczyn. und wobl 
nocb in einigen anderen benacbbarten Puukten siclitbar. 

Von N., W. und SW. wird diese Partie von einer ganzen Kette 
melaphyrisclier, zum Tbeil mandelsteinartig ausgebildeter Gesteine uni- 
geben, die in folgender Weise vertbeilt sind: 

Der kleine Hligel, welcber im Tenczyner Tbiergarten genau in der 
Mitte zwiscben Sanka und Krzeszowice liegt, bestebt aus einem festen, 
scbwarzen Melapbyr (Nr. 4). Zwar gibt es bier keine grosseren Auf- 
scbliisse; aber die bedeutende Anbaufung grosser und friscber Brucbstiicke 
dieses Gesteines zeugt bier genilgend von dessen urspriiuglicber Lagerstatte. 

Der Berg, auf dessen ostlicbem Gipfel (403 Meter ii. M.) sicb die 
scbbne Ruine des Tenczyner Scblosses erbebt, kuapp am Dorfe Rudno, 
ist ebeufalls von Melapbyr (Nr. 3) zusammengesetzt. Ausser den natlir- 
licben Aufscblitssen existiren bier an den S.-Abbangen einige verlassene 
Steinbrilcbe. Die kegelfbrmigen Hligel im S. von Rudno sind zum 
Tbeil unzweifelbaft ebenfalls aus demselben Melapbyr zusammengesetzt. 

Jalirkucli der k. k. geol. Reiclisanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. fRudolf Znker,) 94 
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Kleiue Anfscliliisse von Melapbyr sielit man aucli im W. von 
Regulice in den Sclilncliten KO. vom Meierhof „Szymota“ (Xr. 5). 

Eine bedentend gTossere, diircli mehrere Steinbrliclie anfgedeckte 
Malapbyr-Decke l)efindet sicdi zwiscben Regulice, Kwaczala mid Alwernia. 
Der westlicbe Theil des Klosterberges von Alwernia bestebt aucb ans 
demselben Gesteine ((5). 

Am meisten gegen S. yorgerilckt ist endlich die durcb einen grossen 
yerlassenen Steinbrncb zwiscben Poreba und Miiiiw anfgesclilossene 
Melapbyr-Partie (Xr. 7). 

Von obigen Gesteinen territoriell gescbieden ist scliliesslich der 
Porpliyr yon Miekinia (NW. von Krzeszowice, Xr. 1), in welcbem 
riesige Steinbriicbe auf beiden Seiten einer tiefen Scblnclit gefiibrt 
werden. 

Rdmer^) erwabnt ferner einen Melapbyr, welcher demjenigen 
des Tenczyner Scblossberges abnlich selien und am Wege von Krze¬ 
szowice nacb Miekinia aiiftreten soil. — Derselbe Verfasser zablt aucb 
den Porpbyr von Golonog zum Krzeszowicer Gebiete. 

Den Melapbyr bei Miekinia konnte icb trotz sorgfaltiger Xacb- 
forscbungen nicbt auffinden, und den Porpbyr yon Goionog (im Konig- 
reicb Polen, liber 30 Kilometer gegen WXW. von Krzeszowice entfernt) 
muss icb aus uuserem Eruptiv-Gebiete ausscbliessen, da derselbe terri¬ 
toriell zu weit dayon entfernt ist. 

Puscb erwabnt®) ausserdem, dass zwiscben Poreba und Zalas 
im Walde ein Mandelstein mit bedeutendem Zinkgebalte auftreten soil. 
— Dieses Gestein konnte icb bier nicbt ausfindig macben — und aucb 
in keinem anderen Mandelsteine dieses Gebietes konnte icb irgend eine 
Spur yon Zink nacbweisen, — Wenn obige Bebauptung von Puscb 
und Z eu s cbn er auf wirklicber Beobacbtung berubt — was icb librigens 
gar nicbt bezweifeln will — so kann ein solcbes Yorkommen sebr leicbt 
durcb eine Infiltration von Zinkerz aus dem Trias-Dolomite erklart 
werden , welcber in diesen Gegenden bekanntlicb die Hauptlagerstatte 
von Zinkerzen ist. 

In den anfangs citirten Arbeiten finden wir ausserdem nocb einige 
andere Porpbyrvorkommnisse (bei Filipowice, Myslacbowice u. s. w.) 
erwabnt. Es ist wobl mdglicb, dass sicb solcbe Gesteine nocb an 
mancbem Orte auf urspriinglicber Lagerstatte antreffen lassen; grdssten- 
tbeils aber werden dies nicbt friscbe Porpbyre, sondern Porpbyr-Tuffe 
und -Conglomerate sein, die in diesen Gegenden eine bedeutende Ver- 
breitung aufweisen, die icb aber in den Kreis meiner Untersucbungen 
nicbt einbegriffeu babe. 

Die Frage nacb dem relativen Alter dieser Eruptivgesteine ist 
von den frilberen Forscbern mebrfacb erortert, aber bisber keineswegs 
entscbieden worden. Es mag daber nicbt uberfllissig scbeinen, dieselbe 
nocbmals zu beriibren. 

Zeuscbner^) bielt diese Gesteine filr jlinger, als Jurakalk. 

0 Oeologie von OberscMesien. 111. 
0 Ibidem. 113. 
0 Greogn. Bescbr. v. Polen. I, 182. — Yom Zinkgelialt der liiesigen Mandel¬ 

steine spriclit aucli Zen sc liner (N. Jalirb, f. Miner. 183^. 418). 
‘‘) Nenes Jalirb. f. Min. 1833. 544. 
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Piiscb traclitete zuerst i) zu bcweisen, (lass dicselben niit sanmit 
den sie beg-leitenden Tuffen im(l Congloineraten einen wcsentlicben Tlieil 
des 8teinkobleng’ebirges aiismacbeii. 8])ater aber bebanptete er^), dass 
eiiiige dieser Eniptlygebilde ancli die Trias- nnd Jura-Ablagerungen 
diircbbrocben haben imd daber jimger, als dicse, sein niiissen. 

Einer erscbbpfenden ErOrteruiig wiirde diese Frage mebrfaeli von 
Kdinei’S) iinterworfen. Derselbe bewies. dass diese Gesteine fast 
iil)erall Decken iiber den Steinkoblenablagerungen bilden nnd zwar 
tbeilweise (wie bei Miekinia) discordant; ferner, dass liber diesen 
Gesteinen znm Tbeil eben solcbe Porpbyr-Tufife nnd -Conglomerate vor- 
koinmen, wie sie in den benaebbarten mittelenropaiscben Gebieten im 
Potbliegendcn vorznkommen pflegen. Ansserdem zeigen ancb die biesigen 
Ernptivgesteine selbst die grosste Aebnliebkeit mit den Porpbyren nnd 
^Ielapbyren>von Scldesien nnd Bobmen. Anf Grnud dieser Beobacbtnngen 
zitblt Rome r die Ernptivgebilde von Krzeszowice insgesammt znm 
Rotbliegenden. Diese Ansicbt Romer's wird ancb von Altb getbeilt. 

Hobenegger nnd Fallanxy) stellen die Ernptionszeit des 
Miekiniaer Porpbyrs nnd die Bildnng der Porpbyr-Tntfe nnd -Con¬ 
glomerate dieses Gebietes in die Ablagernngszeit des bnnten Sandsteines, 
indem sie daranf binweisen, dass diese Gebilde discordant anf den 
Koblenscbiefern nnd concordant nnter dem Mnscbelkalke gelagert er- 
scbeinen; dass sie somit mit dem letzteren iuuiger verknlipft sind, als 
mit alteren Bildnngen. Die iibrigen Ernptivgesteine dieses Gebietes 
werden von denselben Yerfassern als nocb jUnger betracbtet, da sie 
angeblicb ancb triadiscbe nnd sogar jnrassiscbe Ablagernngen dnrcb- 
brocben baben sollen. Dass letztere, bereits von P n s c b gebegte 
Ansicbt anf irriger Beobacbtnng bernbte, bat scbon R b m e r genilgend 
dargetban ®)', indem er nacbwies, dass sicb bier die triadiscben nnd 
jnrassiscben Ablagernngen nm nnd liber den bereits erstarrtenErnptiv- 
gesteinen gelagert baben nnd somit j linger als die letzteren sein mllssen. 

H a n e r adoptirt in beiden Anflagen seiner Geologic die dies- 
bezllglicben Ansicbten von Hobeneg’ger nnd Fallanx. 

B i e n i a s z bat znsammen mit mir bev^desen (1. c.), dass das 
Gestein von Zalas, welcbes Hnssak nnd Tietze zn den Tra- 
cbyten stellen wollten, alter sein mnss, als die Bildnng des brannen Jura. 

Ans diesen zablreicben nnd verscbiedenen Ansicbten folgt nnr 
das eine mit Sicberbeit, dass die Hanptmasse der in Rede stebenden 
Massengesteine jllnger ist als das Steinkoblengebirge, aber alter als 
der Jnra. Ob aber ibre Ernptionszeit in die Dvas oder Trias zn setzen 
ist, das wnrde bisber nicbt entgiltig entscbieden. 

Anf Grnnd meiner eiaenen Untersncbnngen mnss icb vor Allem 
die diesen Gegenstand betreffenden Beobacbtnng’en R b m e r’s bestati^’en, 

o O J 

nnd zwar: der Porpbyr von Miekinia liegt discordant liber steil geneigten 

Polens Geognosie. I, 184. 
b Kars tens ArcMv. XII, 169. 

In alien anfangs citirten Arbeiten. 

0 1. c. 
b 1. c. 259—260. 

Ztscbr. d. dent. geol. Ges. 1866. XV, 713. — Geologie von Oberscblesien. 
111—112, 121. 

b I. Auflage 1874. S. 321. — IL Anflage 1878. S. 357. 

94* 
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Scbiefern des Steinkolilensystems: liber dem Porphyr folgi bier zuerst 
rotlier Porphyr-Tuff, dann Trias- und Jura-Kalke; der Melapliyr des 
Tenczyner vSchlossberges bat unzweifelbaft carboniscbe Scbicbten durcb- 
brocben; an vielen andereu Stelleu siebt man im Liegenden dieser 
Gesteine sandige oder tbonige Gebilde, die ganz wie die carboniscben 
ausseben. 

Die Melapbyr-Partien zwiscben Regulice, Alwernia und Kwaczala 
liegen auf Sanden und milrben Sandsteinen, die von Rdmer^) ins 
Steinkoblensystem gestellt wurden. Es gelang inir jedocb. am Siid- 
abbange des Klosterberges von Alwernia in einem derartigen Sande 
unter dem Melaphyr einen verkieselten Holzstamm zu finden, welcber 
den seit Jabren in Kwaczala bekannten vollkommen abnlicb ist (Arau- 
carites Scbrollianus Goepp. ?): dieser Umstand, wie aucb der unzweifel- 
bafte Zusammenbang dieser Sande mit denjenigen von Kwaczala lassen 
micb dieselben als jlinger, wie Carbon, betracbten. 

Ausserdem babe icb bei Rudno am Sudabbange des Scblossberges 
in einem verlassenen Steinbrucbe unmittelbar liber dem Mandelsteine 
eine Ablagerung von rotbem Porpbyr-Tuff entdeckt, was an dieser Stelle 
frllber nicbt beobacbtet wurde. Dasselbe fand icb aucb bei Poreba. 

Dieser Tuff feblt nur liber der Porpbyrpartie zwiscben Zalas, 
Sanka und Frywald. Hier folgt unmittelbar liber dem Eruptivgestein 
ein Sandstein, der sicb als dem braunen Jura zugeborig erwies. -) Der 
Umstand jedocb, dass in diesem Sandsteine stark verwitterte Gercille 
desselben Porpbyrs vorkommen, beweist, dass sicb dieses Sediment 
liber einem bedeutend alteren Eruptivgesteine gebildet batte. 

Ausserdem kann man nocb an zalilreicben Punkten zu oberst liber 
diesen Porpbyr- und Melapbyr-Decken Felsenkalke des weissen Jura 
bemerken. 

Es unterliegt daber keinem Zweifel, dass alle Eruptivgesteine 
unseres Gebietes, ausser deinjenigen von Zalas, im engsten Zusammen- 
bange steben mit den Sandsteinen von Kwaczala und mit Porpbyr- 
Tuffen und -Conglomeraten: dass ibre Eruptionszeit daber in die Zeit 
der Ablagerung letztei’er Sedimente zu setzeu ist. Aber aucb das Gestein 
von Zalas kann icb nicbt fllr j Unger betracbten, da es in petrograpbiscber 
und cbemiscber Beziebung dem Porpbyr von Miekinia sebr nabe stebt, 
was llbrigens im folgenden Abscbnitte gezeigt werden soil. 

Aber gerade in Bezug auf das relative Alter der obgenannten 
Tuffe, Conglomerate und Sandsteine, sind die Ansicbten getbeilt, wie 
vorber erwabnt wurde. 

Meiner Ansicbt nacb baben aber Hobenegger und Fallaux 
weniger triftige Argumente fllr das triadiscbe, wie Romer und Altb 
fur das dyadiscbe Alter dieser Gebilde. Der Umstand allein, dass analoge 
Bildungen in ganz Mitteleuropa nordlicb von der alpinen Provinz fast 
nur aus dem Rotbliegenden bekaunt sind, spricbt viel starker fllr die 
Ansicbt Rome r's, als die Concordanz dieser Scbicbten mit dem Muscbel- 
kalk gegen dieselbe. Ausserdem bat aber nocb Altb^) gezeigt, dass 

Obersclilesieu. 120—121. 
Bieniasz und Zuber. 1. c. 

' 3) 1. c. 20. 
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diese Gebikle in der Umgebnng’ von Filipowice, l^.ary imd Karniowicc 
eben concordant iiber carbonisclien Scliiefeni. aber discordant 

j 

iinter dem Mnschelkalk gelagert sind. 
Icli betracbte dalier alle in Rede stelienden Eruptivgesteine fUi’ 

gleiclialterig mit einander nnd stelle sie iibereinstiinmend niit Rdnier 
iind Altb in die Epoche des Rotbliegenden. 

Betrachten w\y nnii nocli die Lagerungsverlialtnisse der ein/elnen 
eriiptiveii Partien insbesondere. 

In dieser Beziebung wurde bisber die Porpbyr-Partie von Miekinia 
(aiif beiliegender Kartenskizze mit 1 bezeicbnet) am genauesten studirt 
nnd besclirieben. Der Porpbyr tritt bier zu beiden Tbalseiten in einer 
Decke anf, deren Macbtigkeit etwa 20 Meter betragen mag. Die beiden, 
belite dnrcb den Tbaleinscbnitt von einander getrennten Partien, waren 
ursprlinglich nnzweifelbaft eine eiiizige Decke, nnd die dnrcb den Bacb 
eingeleitete Erosion ist die Ursacbe der Trennnng. Der westlicbe Tbeil 
liegt ePvas bblier wie der ostlicbe; ibre nnteren Grenzen (gegen die 
granen nnd rotben Koblenscbiefer) lassen sicb aber genan in gerade 
gegenseitige Yerlangernng bringen. Rdmer leitet darans den ganz 
ricbtigen Scblnss ab, dass die gauze Porpbyr-Decke scbwach gegen 
Ost geneigt ist. 

Der Porpbyr ist bier dnrcb einige selir grosse Steinbrnche ent- 
bldsst, in welcbeii man die Absondernng der ganzen Masse vorwiegend 
in senkreclite Tafeln nnd Sanlen beobacbten kann. 

Anf der slidlicben Seite wird diese Absondernng weniger senk- 
recht nnd die Tafeln neigen sicli dentlicli gegen Norden (also gegen 
die Mitte der Ernptivmasse). 

In einem kleinen Anfscblnsse, der am meisten gegen SW. vorge- 
scboben ist, siebt man ansserdem eine zweifacbe Strnctnr ubereinauder: 
die nntere Lage des Porpbyrs zerfallt in scbmale senkreclite Tafeln, 
wogegen die obere eine grobere Banknng nnd ndrdliclies Einfallen der 
Absondernngsflaclien anfweist. Diese beiden Lagen sind von einander 
dnrcb eine fast liorizontale Flacbe ziemlicb scliarf gescbieden. Die ganze 
Erscbeinnng macbt den Eiudrnck, als liatte sicb die obere Lage iiber der 
friiber erstarrten nnteren als zweite Ernptiv-Decke ansgebreitet. Diese 
vereinzelte, kleine Beobacbtnng kann jedocli numoglicb geniigen, nm 
eine solcbe Bebanptnng anfrecbt zn balten, znmal. da ancli andere 
locale Ursacben (z. B. ein Abrntscben einer Partie an der anderen) 
alinlicbe Erscbeinnngen bervorrnfen kdnnen. 

Dass iiber dem Porpbyr bei Miekinia Porpb\T-Tnffe nnd -Conglo¬ 
merate, dann Trias- nnd Jnra-Kalke folgen, wnrde scbon friilier erwalmt. 

Die zweite, grdsste Partie bildet der Porpbyr zwiscben Zalas, 
8anka nnd Frywald (Nr. 2); derselbe ist dnrcb riesige Steinbriicbe anf- 
gescblossen. Die nntere Grenze des Porpbyrs wnrde in den Briicben 
nocb nicbt erreicbt. Es scbeiut jedocli ans den kleinen, in den benacb- 
barteii Scblncbten siclitbaren Anfscbliissen zn folgen, dass bier, wie bei 
Miekinia , carboniscbe Scbiefer die Unterlage ansmacben, was bereits 
von Rdmer beobacbtet wnrde. 

Die Porpbyrmasse zeigt ziemlicb bedentende Verscbiedenbeiten in 
Bezng anf ansseres Ansseben nnd die petrograpbiscben Eigenscbaften, 
woriiber spater die Rede sein wird. Die tieferen, friscberen nnd festeren 
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Partien bersten in riesige , iinregelniassig nnd scliarf hegrenzte Blocke. 
In den hdlieren Partien ist diese Absondenmg welter fortgescbritteii. 
so, dass das bier gewonnene ^Material nur znr Strassen-Bescliotterung 
braucbbar ist. Wie oben erwabnt, wird dieser Porphyr von brannem 
Jura ilberlagert. 

Die kleinen Vorkommen desselben Porpbyrs in Frvwald, Zalas 
nnd Baczyn sind init dieser Hauptpartie unzweifelbaft iin Zusainnien- 
bange, was dnrcb ibre identiscben petrograpbiscben Merkinale und nabe 
Nacbl)arscbaft bewiesen wird. 

Alle iil)rigen Ernptivgesteine dieses Gebietes recline icb zii den 
Melapbyren. Ibre ausseren Merkinale und territorielle Vertbeilung lassen 
eine Treiiniing derselben in inebrere besondere Gruppen zu. 

Ganz selbstandig tritt die kleine Melapbyr-Partie iin Tenczyner 
Tbiergarten aiif (aiif der Karte Nr. 4). Der Mangel an Aiifscbliisseii 
liisst die Lagerungs- iiiid Absonderungsverbaltiiisse niclit niilier iinter- 
sucben. Einige grbssere Briicbstlicke des scbwarzen und friscben Ge- 
steines zeigen prisinatiscbe Absonderiingsformen , die bekanntlicb eine 
baiifige Eigentbtinilicbkeit der Basalte ist. 

Eine grbssere Partie bildet ein in Mandelstein libergebender 
Melapbyr bei Rudno. wo neben inebreren Hiigeln aiicb der Tenczyner 
Scblossberg davon zusaniinengesetzt ist (Nr. 3). 

Die Unterlage dieses Eriiptivgesteins bilden unzweifelbaft car- 
boniscbe Sande mid Hcbiefer; knapp nnter der Scbloss-Riiiiie wiirde 
nocb vor knrzer Zeit ein scbwacbes Koblenflbtz abgebaut. Der Melapbyr 
wird von inebreren Seiten iimgeben von weissen Jura-Kalken, die bier 
stellenweise aiicli iiber deni Ernptivgesteine zu liegen scbeinen. Aiif 
der Slidseite des Scblossberges sind einige kleine, gegenwartig verlassene 
Steinbriicbe, in deren einein icb die scbon friiber erwabnte Ablageriing 
von Porpbyr-Tuflf liber dein Mandelsteine gefunden babe. In diesen Aiif- 
scbliissen siebt man, dass niir die tiefste Melapbyr-Partie fest ist und 
nur wenige Blasenbildiiiigen aiifweist. Gegen oben zu wird das Gestein 
immer inebr blasig, so, class die oberste Mandelsteinlage bereits mebr 
einer 8cblacke wie einem Gestein abnlicb ist. Die Absonderungsform 
des Gesteines ist vollkommen iinregelmassig. 

Gegen 8W. vorscbreitend, treffen wir ini Westen von Regulice die 
kleine Melapbyr-Partie des Szymota-Tliales (Nr. 5). Das Gestein ist 
scbwacb aiifgedeckt. stark zerkliiftet und in vieler Hinsicbt deni Vor- 
koinmen des Tbiergartens (Nr. 4) abnlicb. 

Der bstliclie Tbeil des sicb zwiscben Regulice, Kwaczala und 
Alwernia biiiziebenden Bergrlickens, wird von einei’ macbtigen Melapbyr- 
Decke gebildet, welclie durcb zablreicbe Steinbriicbe aiifgescblossen ist. 
Von Siiden aiis kann man aiis einiger Entferniing den Verlaiif dieser 
etwa 10 Meter macbtigen Platte aiisgezeicbnet beobacbten; sie liegt aiif 
Sanden und ist scbwacb gegen 0. geneigt. Der Melapbyr, welcber den 
westlicben Abbaiig des Klosterberges von Alwernia zusammensetzt. ist 
unzweifelbaft eine weitere Verlangeriing derselben Decke, und — ebenso 
Avie in Miekinia — nur durcb die erosive Tbatigkeit des von N. konnnen- 
den Bacbes von derselben losgetrennt. Es ist dieses bereits you Rdmer^) 

b Oberschlesien. 110. 
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ganz riclitig henierkt worden. Die Saiide niiter dcin Melapliyr lialte ieli 
fur peniiisch aiif Grand des verkieselten Stanmies, den icli l)ei Alwernia 
gefnnden and sclion frUlier erwiilint lia])e. Die kleineren Vorkoinnien 
von Melapliyr in inelireren Scldncliten auf der westliclien Tlialseite 
zwisclien Alwernia and Kegulice glaube icli init obiger Platte in Zu- 
sanimenhang bringen zu sollen. Die Decke wird an mebreren Stellen 
von Jara-Kalken liberlagert. 

Die sUdlicliste Melapbyr-Partie zwisclien Miriiw and Poreba (Nr. Tj, 
ist dnrcli einen recbt grossen, jetzt anfgelassenen Steinbrucli anfge- 
scblossen. Die interessante Structnr des Massengesteines, die bier lie- 
inerkbar ist, babe icli dnrcb nebenstebende 8kizze wiederzngeben ver- 

snclit. Die' Gesteinsmasse ist sebr deiitlicb in macbtige, sattelfdrmig 
gekrllmmte Banke abgesondert, die wieder in verscliiedenen Eicbtnngen, 
aber vorwiegend senkreclit znr Banknng zerkliiftet ersclieinen. Die 
innerste (tiefste) Lage (a) ist hoinogen and fest; gegen oben libergebt 
der Melapbvr in einen iminer lockereren imd miirberen Mandelstein (b)^ 

abnlicli wie am Tenczyner Scblossberge. Das Eruptivgestein wird von 
einer schwacben Tntfscbicbte (c) liberlagert, woriiber sicb scbliesslicb 
eine macbtige Lebmdecke (d) mit zablreicben Melapbyr-Blocken ans- 
gebreitet bat. Die bier dargestellte Lagerimgsform des Ernptivgesteines 
von Poreba lasst mit grosser Wabrscbeinlicbkeit vermntben, dass in 
diesem Pimkte die Miindiing einer Eruptionsspalte vorbanden war, diircli 
welcbe diese Melapbyrmasse zu Tage getreten war. 

III. Petrographisch-chemische Untersuchung. 

A. Syenit-Porphyr. 

Die G e s t e i n e z w i s c b e n Z a 1 a s , S a n k a n n d F r v w a 1 d. 
1 t.' 

Zeusdiner nennt das Eruptivgestein von Sanka kurzweg „Porpbyr“. 
B b m e r 2) zablt sowobl diese Gesteine, wie aucb den Porpbyr von 
Miekinia zu den Quarz-Porpbyreu. Tscbermak nannte die Gesteine 

b Neues Jalirb. f. Miner. 1833. 542. 
b Zeitsclir. d. deiitsch. geol. Ges. XVI. 639. — OberscMesien. 112—113 
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von Rybna, Zalas, Sanka mid Frywald zuerst „tracliytalinliche Ge- 
steine“, spater aber reclinete er sie auf Grand ilires hoberen geolo- 
gischen Alters zu den quarzfreien Ortboklasporpbyren. Als solcbe quarz- 
freie Porpbyre warden sie ancb von Kreutz bezelcbnet. Hussak 
sncbte zu beweisen, dass das Gestein von Zalas ein Tracbyt ist, und 
Tietze bat auf seiner Karte^) diese Bestimmimg zum Ausdrucke ge- 
bracbt. Als Bieniasz und ich bewiesen baben, dass dieses Eruptiv- 
gestein alter ist, wie der braune Jura, und ausserdem aucb in petro- 
grajibiscber Hinsicbt dem unzweifelbaften Porpbyr von Miekinia sebr 
abnlich, versucbte Tietze die Ansicbt zu vertbeidigen, dass das Ge¬ 
stein aucb trotz seines boben geologiscben Alters immerbin ein Tracbyt 
sein kann. Icb glaube letzteren Standpunkt, der vom meinigen principiell 
verscbieden ist, nicbt ferner erortern zu mtissen, nacbdem in dieser 
Beziehung eine geniigende Erklarung von B e c k e geaussert wurde. 

Die Hauptmasse des iin siidlicbsten Steinbrucbe (bei Sanka) ge- 
wonnenen Porpbyrs zeigt eine griinlicb-graue Farbung und gebt in graue, 
braunlicbe und riitblicbe Partien liber. 

Es scbeint, dass diese grunlicbe Abanderung die friscbeste ist und 
durcb Oxydation der Eisenoxydul-Verbindungen in die rotbe verwandelt 
wil’d. Es wil’d diese Ansicbt durcb die inikroskopiscbe Untersucbung 
bestatigt. 

Die grunlicb-graue Hauptmasse des Gesteines zeigt einen ent- 
scbieden porpbyriscben Cbarakter; in einer dicbten und festen Griiiid- 
masse sind zablreicbe Feldspatb-Krystalle ausgescbieden, die gewobn- 
licb farblos oder etwas milcliig getrubt sind und einen Diircbmesser 
von 10 Millimeter erreicben. Weniger zablreicb sind die Aiisscbeidimgen 
von Biotit-Blattcben, von gewobnlicb secbseckiger Form und 5 Milli¬ 
meter Durcbmesser. 

Ausserdem bemerkt man in dieser Masse recbt oft ziemlicb grosse, 
erdige, dunkel-grune Viridit-Klumpcben, die unzweifelbaft ein Zersetziings- 
Product von Hornblende und Biotit bilden. 

In Diinnscbliffen siebt man iinter dem Mikroskope, dass die Griind- 
masse der griinlicben Gesteins-Varietat sebr vorwdegend feinkornig kry- 
stalliniscb ist. Niir vereinzelte Partien weisen in der Griindmasse griissere 
Mengen von durcbsicbtiger, braunlicber Glassubstanz auf, in welcber 
bei starker Vergrosserung kleine sebr verscbieden orientirte Feldspatb- 
Haiilcben sicbtbar werden. Sie entbalten fast immer einen trilben Kern, 
der meiner Ansicbt nacb nicbt Glasmasse, sondern der Anfang einer 
Kaolinisii’iiiig ist. Man kann sicb sebr leicbt liberzeiigen, dass in der 
Mebrzabl der Falle die nicbt polarisirenden Partien der Griindmasse 
und der Feldspatbe den milcliig-getrubten Stellen entsiirecben, und 
soiiiit vorwiegend ein kaolinartiges Zersetzungsproduct der Feldspatbe 
sind, aber nicbt Glassubstanz, wie dies Hussak ineinte, und icli selbst 
frliber nacb oberflacblicber Untersucbung bestatigte. 

q Sitzber. d. k. Akad. d. Wiss. Wieu. LIT. I. 472. 
Porpliyrgesteiiie. 238. 

q Dr. Tietze liat die Umgel)img von Krakau im Jalire 1883 geologiscli auf- 
geuommen, aber bisber die Resiiltate dieser Untersucliimg uicht publicirt. Es sind imr 
Copieu seiner Karte (im Massstabe 1:75000) in der k. k. geolog. Reicbsanstalt zu 
baben. Von einer solcben Karte ist bier die Rede. 

'^) Neues .Tabrb. f. Miner. 1885. I. pag. (Refer.) 419—420. 
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Die porpliyrisch ausg’escliicdenen Feldsiiatli - Krystallc sind von 
verscliiedener Griisse. Vorwiegend ist es ein farbloscr, ganz Sanidin 
alinliclier Ortlioklas mit Glasglanz ; cr zeigt gewolinlieli eine selir scljone 
Zonal-Strnctur. Der innerste Kern ist fast iminer kaolinisirt, iind gegen 
anssen zu von abwecliselnd frisclien und zersetzten Zonen nnigeben; 
oft zeigen aber die kaolinisirten Partien der Feldspatli-Krystalle aiicb 
die Form nnregelinassiger Flecke. Diese Krystalle sind sehr reicli an 
Einscbliissen; letztere sind aber ausserst klein imd oft aiicb in Zonen 
geordnet; man kann darunter Magnetit-Kbrnclien und Biotit-Sclilippclien 
unterscheiden, Glaseinsclilttsse sclieinen aber vorznwiegen. In die feinen 
Eisse und Spalten, durcb welcbe die Feldspatbe zahlreicb durclizogen 
sind, ist Itberall sebr feiner Viriditstaub eingedrungen. Die Ortlioklas- 
Individuen sind gewolmlich einfacli; seltener kommen aucb Karlsbader 
Zwillinge ,vor. Weniger zablreicb sind auch Plagioklas - Krystalle 
(Oligoklas?) ausgeschieden, die eine polysynthetisclie Zwillingsver- 
wacbsung nacli dem Albit-Gesetze aufweisen. Sie sind gewobnlich weniger 
friscb und durcbsicbtig, wie die Ortboklas-Ausscbeidungen. 

Ausser den oberwabnten, mit freiem Auge bemerkbaren Biotit- 
Ausscbeidimgen, siebt man aucb nocli unter dem Mikroskope zablreicbe 
klein ere Individuen dieses Minerals. Kocb bfter kommen saulenformige 
Gebilde vor, die von einer dicken Viridit-Zone umgeben, inwendig ge- 
Avolmlicb griine oder braune Partien entbalten, welcbe laugsgestreift und 
stark dicbroiscb sind und gerade ausloscben; die letzteren Partien sind 
somit Biotit, welcber wobl mit sammt der ibn umgebenden Viriditkruste 
ein Zersetzungsproduct von Hornblende ist. Letztere ist aber im friscben, 
d. b. unzersetzten Zustande in diesem Gesteine nicbt vorbanden. Das 
Vorbandensein jener oberwabnten zablreicben saulenfbrmigen Pseudo- 
morpbosen 'lasst aber vermutben, dass die Hornblende urspriinglicb keiu 
untergeordneter Bestandtbeil des Gesteines war. 

Sebr selten kann man im griinlicben Gesteine kleine Magnetit- 
Kbrncben, und nocb seltener sebr feine rotbe Eisenoxyd-Scbuppen be- 
merken. 

Das specifiscbe Gewicbt des sebr fein gepulverten Gesteines babe 
icb zu 2*66 gefunden. 

Die cbemiscbe Analyse der festesten und friscbesten Varietat 
lieferte folgende Eesultate: 

SiO,.59-82 
Al^Os .   17-89 
Fe^O,. 4-43 
Mn 0. Spur 
GaO.. . 3-81 
MgO. 1-74 
K^O. 6-21 
Na^O . .    4-27 
Glubverlust .. 2-01 

100*18 

Wenn wir annebmen, dass die gauze Kali- und Natronmenge im 
Gesteine als Feldspatb (K^ AI2 Siq und Ab2 Siq O^e) entbalten war, 
dass der Rest der Tbonerde mit einer entsprecbenden Menge von Kalk 

Jahrbucli der k. k. geol. Ueiclisanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (Rudolf Znber.) 95 
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unci Kieselsaure den Feldspath Ca AU^ Og bildete, nnd class die librigen 
Metalloxyde (CaO, M(jO, FeOj mit entsprecbenden Kieselsauremengen 
7A1 Silicaten der allgemeinen Fennel HiOg verbunden waven, so 
eidialten wir folgende Zablenwerthe i): 

.36*78 
Na^ Al, Sie .36*08 
CaAkSi^Os.10*90 
FeSiOg.7*32 
CaSiOg .   3*36 . 
MgSiO^.  4*35 

98*79 

Die gesaminte theoretisclie, fiir diese Verbindiingen erforderlicbe 
Kieselsauremenge betragt 60*28 Procent, was der gefimdenen Zabl 
(59*82 Procent) selir wold entspriebt. 

Die ebemisebe Analyse bestatigt claber die mikroskopisebe Beob- 
aebtung, dass das Gestein gar keine freie Kieselsaure (Quarz) entbalt 
und dass sein vorwiegender Bestandtbeil Feldspatbmasse ist (liber 80 
Procent). 

Die rotblicb-graue oder braunlicb-rotbe Gesteinsvarietat kommt 
vorwiegend in den boberen Partien der ganzen Porpbyrdecke vor. Aeusser- 
licb ist sie von der grilnlicben nur clurcb die Farbe und durcb ein 
weniger frisebes Ausseben versebieden. 

In Diinnscblitfen siebt man unter clem Mikroskope, dass die Grund- 
masse llberbaupt ebenso besebaffen ist, wie in der ersteren Abaiiclerung; 
Glassubstanz ist bier jedocb fast gar niebt bemerkbar, dagegen aber 
zablreicbere trtibe Kaolinpartien. Die kleinen Feldspatbsaidcben der 
Grundmasse zeigen bier clurcb pai*allele Anordnung oft eine sebr cleut- 
licbe Fluidalstructur, die durcb dazwiseben auftretende parallele Eisen- 
glimmerblattcben nocb bervorgeboben wird. 

Ueberbaupt siebt man in dieser rotblicben Varietat bedeutend 
mebr Magnetit, Hamatit und (zumal in nocb weniger friseben Partien) 
Limonit, als in clem grilnlicben Gesteine. 

Die porpbyriscb-ausgescbiedenen Feldspatbe weisen in dieser Ab- 
anclerung die namlicben Eigensebaften auf, wie in der vorber be- 
sebriebenen; nur baben sie niebt mebr dieses frisebe glasige, Sanidin- 
artige Ausseben; sie sind aucb bedeutend bfter kaolinisirt, was besonders 
fill* die Plagioklas-Individuen gilt. 

Biotit bat sicb in diesem Gesteine nur in seltenen grbsseren Blatt- 
cben unverandert erbalten; die kleineren Biotit-Sebuppen baben nur 
Eisen-Oxyd und -Hydroxycl als letztes Zersetzimgsproduct binterlassen. 
Zablreicbe dunkle Saulcben, cleren Kern zuweilen nocb Biotit entbalt, 
sind bier, wie im grilnlicben Gesteine, ebenfalls vorbanden; die viridi- 
tisebe Substanz dieser Saulcben bat sicb aber bereits grosstentbeils in 
eine braunlicbe erdige Masse umgewandelt. Offenbar baben wir bier 

0 Diese Berecliuiigsmetliode ist keineswegs exact; denu es werdeu liier uiclit 
beriicksiclitigt: die Silicate R\SiO^, Si^ 0^^.-, u, s. w., ferner Glasmasse 
und Zersetzimgsprodncte, wie Kaolin, Eisen-Oxyde und -Hj^droxyde, Viridit, Clilorit etc. 
etc. Eur verkaltnissniassig frische und an accessorisclien Mineralen niclit selir reiclie 
Gesteine kann jedocli diese Metliode ein zienilicli genaues Bild ilirer cliemisclien Con¬ 
stitution, wie aucli des qnautitativeu Verliiiltnisses ilirer liauptsacliliclieu Minerale gelien. 
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cin nocli weiteres Zcrset7Aing’ssta(liiiin der llornhlende vor uns, wic im 
ersteii Fade. 

Die mikroskopisclie Untersucluing’ bestatigt also meine frliliere 
Belianptuug', class das rotbe Gesteiii walirsclicinlicli nielir loiigewandelt 
ist, als das grline, imd zwar liauptsaclilicli durcli die Oxydation der 
Eisenoxydulverbindungen. 

Quarzkbrnchen kann man in der rbtldichen Varietat bfter be- 
nierken, wogegen sie in der grttnlicben ganzlich felden. 

Uiiter clem Mikroskope sielit man in cliesen Qiiarzen zaldreicbe, 
winzige Einschliisse; es war mir aber trotz starker Vergrbssenmgen 
nicbt mbglicli, clieselben nalier zn cletiniren; namentlich kann icb niclit 
sicker behaupten, ob darunter Fliissigkeitseinscbliisse vorkommen ocler 
nicbt. Da cler Qiiarz bier nnr sporadiscli imcl niir in cler weniger 
frisclien Varietat, ferner niir in Aiisscbeidungen unci nicbt in cler Grimcl- 
masse auftritt, kann icb wohl entscbieclen bebaupten, dass er kein 
ursprlinglicber, sonclern nur ein spa ter ausgescbieclener, accessorischer 
Gesteinsgemengtbeil ist. 

Die chemische Analyse der rbtliliclien Gesteinsvarietat gab folgende 
Resultate: 

SiO^. 68-45 
AkO,.12-40 
Fe,^0, .....     4-20 
CaO.1*53 
MgO.0-67 
K,0.5-91 
JSfa^ 0.4*36 
Glltbverliist.1-24 

98-76 
Wenn Avir diese Resultate nacli cler friilier angegebenen Metbocle 

umrechnen, so erhalten Avir: 
Alcy Siq O^q . . . '.36-07 

Na^AkSn Oic .  .36-91 
GaSiO^ . . :.3-17 
MgSiO^.1*68 
FeSiO^.6-93 
Freie SiO^ (Quarz).14-01 

98^ 
Die beiclen ersten Verbindungen erforclern 13-89 Procent Tbonercle, 

also etwas mekr, AAue durcli die B a u s c b-Analyse gefunclen AAUirde 
(nur 12’40 Procent); cler Feldspatb CclAGSi^Oq konnte clalier niclit 
mekr construirt Averclen. Die gesanimte, an Metalloxyde gebunclene 
Kieselsauremenge betragt nacli obiger Berecknung 54-44 Procent; den 
Rest der gefundenen Menge (14-01 Procent) kann man clalier alseinenAn- 
naberungSAvertb fiir den im Gesteine entkaltenen Quarz betrackten. 

Ueberkaupt kann diese Berecknung in diesem Falle ein AA^eniger 
sckarfes Bild der Gesteinszusammensetzung geben, Avie bei der griinlicben 

9 Tsckermak gibt an (Porpliyrgesteine 238), dass das Gestein von Rybna 
nach einer Bestimmnng von Niedzwiedzki 68’6 Procent Si 0.^ entliielt. Diese Zabl 
stimmt auffallend mit ineinem obigen Resultate. OfFenbar war aucb. damals diese weniger 
frische Varietat in Untersucbung. 

95* 
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Varietat: die Ursaclie liegt natUrlich in der weiter vorgeschrittenen Zer- 
setzung undUmwandlungdermineralischen Bestandtheile in diesem Fade. 

Zwischen beideii bisher bescliriebenen Abanderungen des Porpliyrs 
von Zalas existiren alle mbglicben Uebergange, so, dass an eine syste- 
inatiscbe Scbeidimg derselben gar niclit gedacbt werden kann. 

Das Gestein von Baczyn, welclies mit der Porpbyrdecke 
von Zalas unzweifelhaft zusammenhangt, ist rotblich imd fest. Seine 
mikroskopiscben Merkmale und Eigenscbaften sind mit denjenigen der 
oben bescbriebenen fast vollkommen identiscb. Zwiscben den -zablreicb 
porpbyriscb ausgescbiedenen Feldspatben kommen oft bis 4 Millimeter 
lange Ortboklas-Individuen von bellrotblicber oder gelblicber Farbung 
vor; Itberbaiipt seben die Feldspatbe dieses Gesteins weniger Sanidin- 
artig aus, wie die der Zalaser b^lsart. Ausserdem babe icb in einem 
aus dem Baczyner Gesteine angefertigten Dtinnscbliffe bei ziemlicb 
starker Vergrbsserimg einen langlicb sechseckigen Dnrcbscbnitt bemerkt, 
dessen grtinlicber Kern stark dicbroiscb (Biotit) und von einer grtin- 
licben und braunlicben erdigen Masse umgeben war. Der grbsste 
Seitenwinkel Hess sich in diesem Querschnitte zu 124° bestimmen. Es 
unterliegt keinem Zweifel, dass bier eine Pseudomorpbose nacb Horn¬ 
blende vorliegt. 

Aus anderen benacbbarten Aufscbltissen stamrnende Handstucke 
zeigen dieselben Eigenscbaften und gewobnlicb ein viel weiter vor- 
gescbrittenes Zersetzungsstadium. Die Feldspatbe sind vorwiegend in 
Kaolin umgewandelt oder gar vollstandig aus der Grundmasse entfernt, 
wodurcb das gauze Gestein mebr oder weniger porbs wird. 

P 0 r p b y r von M i e k i n i a. S t a « z i c i) uannte dieses Gestein 
„Porpbyrschiefer “ • 0 e y n b a u s e n : „Hornstein - Porpbyr“ ; P u s c b : 
„Eurit-Porpbyr‘b 

Fbtterle sagt: „Die rotbeu vulkaniscben Gesteine bei Alwernia, 
Tenczyn und Miekinia wurden bisber als Porpbyr bezeicbnet, sie scbeinen 
jedocb vielmebr tracbytiscber Katur zu sein.“ 

K r e u t z, T s c b e r m a k, R b m e r, H o b e n e g g e r und F a 11 a u x 
baben das Gestein als Felsitporpbyr bestimmt. 

Web sky nenut diesen Porpbyr nur „rotber Porpbyr “ und be¬ 
merkt -) am Scblusse seiner diesbeziiglicben Bescbreibung: „ . . . . es 
ist scbwer zu bebaupten, dass ausser diesen ausgescbiedenen Quarz- 
kbrnern kein Quarz in der Grundmasse vertbeilt sei, beobacbtet sind 
indessen Parcellen der Grundmasse, die man flir Quarz zu balten babe, 
niclit. “ Er ist demnacb ofiPenbar geneigt, dieses Gestein den quarzfreien 
Porpbyren beizusetzen. 

Icb selbst babe diesen Porpbyr nacb der ersten oberflacblicben Unter- 
sucbung als „unzweifelbaften Felsitporpbyr “ bezeicbnet. 

Im Gegensatze zuni Porpbyr von Zalas, welcber zablreicbe Ab¬ 
anderungen aufweist, wird das Gestein von Miekinia durcb die grbsste Ein- 
fbrmigkeit in alien Eigenscbaften gekennzeicbnet; es ist der rotbeu 
Varietat von Zalas am meisten abnlicb. 

1. c. 49. 
2) 1. c. 439. 

Verb. d. geol. R.-A. 1884. J^55. 
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In einer braunrotlien, lioniogcnen, fcstcn und feinkdniig'cn Griind- 
niasse sind zaldreiclie Feldspatli-Kn stalle, seltenere Biotitbliitter and 
cinzelne Qnarzkbnier porpliyriscli aiisgescbicden. 

Im Dtinnscbliffe sielit man iinter deni Mikro.skoiie, dass die (7riind- 
masse vorwiegend ans kleinen dnrclisichtigen Kiystallkbrnern bestelit. 
Diese Kbrnchen sind entweder langlicli sanlcbentbrniig, oder sie stellen 
sicli in der Form qnadratiscber oder anders begranzter Dnrcliscbnitte 
dar. Die letzteren sind nnzweifelbaft Qnerscbnitte der ersteren. Diese 
Korner iiolarisiren das Licbt imd entbalten fast ansnalimslos eineii 
amorphen, triiben, weissen Kern. Einige dieser Sanlcben zeigen eine 
langlicli lamellare Znsammensetznng, die sie als Flagioklase kennzeiclinet; 
die llbrigen durcbsicbtigen Individnen mit triibem Kern betracbte icb 
sammtlicb fiir Orthoklas, in dessen Innerem ein Zersetznngsprocess 
bereits begnnnen bat. Zwiscben diesen Feldsiiatlikbrnern sind recbt 
zaldreiclie rotbe Pimkte nnd Sclmppen, ivie ancb lange dunkle Nadel- 
cben verstreut. Die ersteren sind vorwiegend Eisenglanz, die letzteren 
wohl znm Tbeil Hornblende. Diircb parallele Anordnimg der Feldspatb- 
sanlcben, Eisenglanzblattchen nnd jener dnnklen Mikrolitlie entstelit in 
der Grundmasse oft eine sebr scbone Flnidalstructur, welcbe in derselben 
Form ancb bei der Zalaser Felsart vorkommt. An Glassiibstanz ist die 
Masse dieses Porpliyrs ilberbanpt sebr arm. 

Unter den porpliyrisclien Ansscbeidiingen gebdrt dem Ortboklas 
der erste Platz. Seine Eigenscbaften sind mit denjenigen des Zalaser 
Feldspatbs vollkonnnen identiscb. Ancb bier sind die Krystalle glasig. 
zonal gebant, rissig nnd iiberbanpt sebr Sanidin-artig; sie entbalten 
zaldreicbe Einscbliisse nnd Blasen, nnd sind im Inneren gewobnlicb 
mehr oder, weniger kaolinisirt. Die Ortboklasindividnen sind meistens 
einfacb; seltener zeigen sie Verwaclisnngen nacb dem Karlsbader 
Gesetze. Seltener, wie Ortboklas, sind polysyntbetisch gebaute Plagioklas- 
zwillinge. Dieselben sind gewobnlicb starker verwittert, wie die Ortboklas- 
Kry stalle. 

An nacbster Stelle folgt der Biotit, welcber gewobnlicb in secbs- 
eckigen, tombakbrannen oder scbwarzen Blattcben von 2—o Millimeter 
Dnrcbmesser anftritt. Ansserdem kommt er ebenso, wie bei der Zalaser 
Felsart, im Inneren sanlenartiger Pseiidomorpbosen vor. Icb fand nnter 
dem Mikroskope einen langlicli secbseckigen Qnerscbnitt eines solcben 
Gebildes, der ans einer brannen nnd griinlicben, erdigen, pordsen 
Snbstanz bestand nnd in dessen Mitte einige kleine grtine Partien 
starken Dicbroismns nnd gerade Ansldschnng zeigten; der spitze Winkel 
des Querscbnittes war beinabe 60*^. Es war dies also nnzweifelbaft 
nrspriinglicb ein Hornblendekrvstall, der dann znerst in Biotit, dann in 
Viridit, Limonit n. dgl. erdige Snbstanzen nmgewandelt wnrde. Solclie 
Psendoniorpbosen sind in diesein Gesteine ebenso biintig, wie in den 
vorber bescbriebenen Felsarten. 

Ansserdem siebt man selten ganz kleine Magnetitkorner. 
Qnarz ist makroskopiscb in seltenen Kdrnern ansgescbieden. Anf 

einer etwa 1 □Decimeter betragenden Flacbe fand icb nnr zwei von 
1—1’5 Millimeter Dnrcbmesser, nnd einige bedentend kleinere Qnarz- 
kdrner. Dieselben entbalten zablreicbe winzige Blasen nnd Mineral- 
einscbltisse; solclie mit Fltissigkeit babe icb iiicbt bemerkt. 
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Das specifisclie Gewiclit des Porpliyrs bctragt 2'(58. 
Das Resiiltat der cliemischen Analyse war folgendes i): 

Si O2 .... .65*82 
AI2O, ... . .15*94 
Fe^O, .... .5*06 
CaO . 1*65 
K2O. .6*17 
Na^O .... .3*54 
Gliibverlnst . .1*85 
M(j 0 nnd Mn 0 .. . Spnren 

100-03 
Ansserdem babe icb die Kieselsanre nocli einnial in einem kleinen 

Stilcke bestinnnt, in welchem ein Qnarzkorn von 1 Millimeter Dnrcli- 
inesser stack; icb babe bier 67-16®/o gefunden. 

Nacb analoger Berecbnung, wie bei den vorbergebenden Felsarten 
finden wir folgende wabrscbeinlicbe ZusammensetzAing des Porpliyrs von 
Miekinia: Al.^ — 36-55 

Na,AkSi,0^, = 29-96 
CaAhSHO^ — 9-01 
FeSids = 8*34 
Freie St02 (Qnarz) 13-96 

97^ 
Wir erseben daraiis, dass dieser Porpbyr, wie scbon friiber ber- 

vorgeboben wiirde, der rotben Abandernng des GesteineS von Zalas in 
jeder Beziebiing sebr nabe stebt. 

^^acbdein biermit die Uebersicbt der in iinserem Ernptivgebiete 
vorkommenden Porpbyre abgescblossen ist, muss icli nocb einige Worte 
binznfilgen in Bezug anf ibre Stellnng in der Systematik der Porpbyre 
iiberbaiipt. 

Die petrograpbisclie imd cbemische Untersiicbiing bat gezeigt, 
dass alle diese Porpbyre einer iind derselben Kategorie angebdren. Als 
Qnarzporpbyre kann icb sie nicbt betracbten, da die griine Yarietiit 
von Zalas gar keinen Qnarz entbalt, die iibrigen aber niir in verbaltniss- 
massig geringer Menge mid gewiss niir accessoriscb dainit verseben er- 
scbeinen: bei ecbten Felsitporpbyren muss aber der Qnarz iirspriinglicb 
vorbanden sein. Ferner ist aiicb die Gesanmitmenge der Kieselsanre 
(60—67°/o) bedeiitend kleiner, wie bei den bekannten Felsitporpbyren, 
wo sie imnier 70—SO^/o zii betragen pflegt. 

Aber aiicb „qiiarzfrei“ kann icb diese Porpbyre nicbt nennen, 
denn mit Ausnabme des griinen Gesteines von Zalas, entbalten alle 
iibrigen Qnarz. 

Die Bezeicbnnng „Ortboklasporpbyr“ scbeint niir nicbt genng 
cbarakteristiscb, denn streng genommen ist ancb jeder Felsitporpbyr ein 
Ortboklasporpbyr. 

Als passendste Benennnng dieser Gesteine erscbien mir „Syenit- 
porpbyr“ ; sie entbalten zwar gegenwartig keine Hornblende, welclie in 

0 Pawlewski (Ber. d. pliysiogr. Commission. Krakau. XIV, 270) erliielt 
folgende Zaklen: Si 0^ = 65-48; Al^ 0^ = 19'11; = 1’14; CaO = 2-50; 
Mg 0 = 0 56 ]K,0 = 8-57; Na.^ 0 = 0A2 ; K, 0 bei 120" C. = ObS; Gluliverlust = 144. 
Sunmia — 99*80. 
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einer solclien Fels^art neheii Ortlioklas eiii riauptg-omcng’tlieil sein sollte: 
(lie zalilreiclien Pseiulomorplioscii naeli lIorubleiHlc l)eweiseii a])er. (lass 
iirspriing’licli dieses Mineral in diesen (lesteinen keineswegs nntergeordnet 
anftrat. Ueberdies werden diese Por])liyre aiieb diircb die cbeniiscbe Zu- 
sainniensetziing den Syeniten imd Syenitporpbyren am naelisten gebi’acbt. 

B. Melaphyr. 

In diese Gesteinsgriippe stelle icli die Vorkommen vom Tenezyner 
Pbiergarten, von Eudno, Regulice, Alwernia und Porelja. 

Staszic^) nennt das Gestein des Tenezyner Scblossberges (bei 
Eudno) „eine Trapp-Art, Tephrines amygdaloides (Delametlierie)“. 

Oeynhausen nanute diese Gesteine „Mandelsteine“, Puscli 
„Porpliyre, die in Mandelsteine libergehen^. F (i 11 e r 1 e reclinete ausser 
(lem Porpbyr von Miekinia, auch die Gesteine von Alwernia und Ten- 
ezvnek zu den Traclivten. 

t t/ 

K r e u t z und T s c h e r m a k baben sie als Porpbyrite, E 0 m e r 
als Melapbyre anerkannt. Web sky nennt das sebwarze Gestein 
des Tenezyner Tbiergartens „01ivin-Gabbro“. 

Das Gestein des Tenezyner T b i e r g a r t e n s ist sebr fest 
und bomogen, sebwarz oder in einzelnen Partien dunkelgrau, nur selten 
mit einem scbwaeben rotblieben Sebimmer; es ist feinkbrnig, deutlieb 
krystalliniscb, selten kryptokrystalliniseb ; sein Brueb ist flaeb-musebelig 
Oder etwas splitterig. x4uf Spalten und Rissen siebt man oft Anflilge von 
Manganoxvden. Die in diesem Gesteine boebst selten vorkommenden 
Blasen (Mandeln) sind mit miirber, brainier erdiger Masse, zuweilen 
mit Milebquarz gefullt. Mit freiem Auge ist kein Bestandtbeil des 
Gesteines untersebeidbar. 

Im Diinnseblilfe siebt man unter dem Mikroskope, dass die sebr 
sparliebe Grundmasse bauptsaeblieb glasig ist. 

Der bei weitem vorwiegende'mineralisebe Gesteinsgeinengtbeil ist 
Plagioklas (wobl Oligoklas), welcber in zablreieben, gleicb grossen, sebr 
versebieden orientirten Sauleben oder Leisteben auftritt. 

Diese Sauleben zeigen im polarisirtem Liebte eine sebr feine und 
deutliebe polysyntbetisebe Verwacbsung naeb dem Albit-Gesetze. Sie 
sind fast farblos, entbalten aber ziemlicb oft Glaseinseblusse und einen 
triiben Kern, weleber die beginnende Kaolinisation andeutet. Oft sind 
diese Feldspatblamellen von Querspalten durebzogen, was K r e u t z -) 
ganz treffend dabin erklart, dass diese Querrisse die Folge sind einer 
ungieicben Contraetion der Feldspatbe und der sie umgebenden Grund¬ 
masse wabrend des Erkaltens des Eruptiygesteines. In die so entstandenen 
Risse ist ilberall ein sebr feiner dunkler Staub eingedrungen, weleber 
von Kreutz fiir Biotit gebalten wird. 

Zwiseben den Plagioklaslamellen kann man selten einfacbe, niebt 
polysyntbetiseb zusammengesetzte, Feldspatb-Individuen wabrnebmen, 
also gewiss Ortboklas. 

Xeben den Feldspatben sind in diesem Gesteine zablreicbe sebwarze, 
bei Seitenliebt sebwarz metalliseb gliinzende Korner zerstreut, die oft 
deutliebe regulare Oetaeder-Durcbsebnitte zeigen. Sie sind somit Magnetit, 

b 1. c. pag 52. 
b Yerli, d. geol. Eeiclis-Anst, 1869, pag. 162. 
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welclier clem Gesteine die schwarze Farbe iind das Basalt-abnliclie An- 
sehen verleiht. 

Ausserdem sielit man unter dem Mikroskope zablreicbe, kleine 
iiiifurmliche, gelbliclie oder grtinliche Kbrner. Einige derselben zeigen 
im polarisirten Licbte sebr lebbafte luterferenzfarben, unter denen die 
gelbe iind rotbe vorberrscbt. Websky^) bat in diesen Kornern 
Olivin erkannt. Da jedocb die meisten derselben sebr scbief ausloscben, 
so balte icb sie grbsstentbeils ftir Augit. Einzelne Individuen kbnnen 
allerdings ancb Olivin sein. 

Andere Korner zeigen eine dunklere griine Farbe und Aggregat- 
Polarisation. Icb betracbte diese als Viridit, welcber ein Zersetzuno-s- 
product des Augites ist. Leider babe icb in diesem Gesteine keinen 
einzigen polygonalen Durcbscbnitt gefunden, welcber die Messung eines 
Krystall wink els oder der Ausloscbungsscbiefe zugelassen batte. 

Ferner kann man — besonders in den rotblicb scbimmernden 
Gesteinspartien — ziemlicb haufig eingesprengte, blutrotbe, ausserst 
feine Hamatitscbuppcben beobacbten. 

Einige Gesteinspartien zeigen im Diinnscblitfe eine gelblicbe oder 
braun-rotblicbe Farbung; dieselbe riibrt von Eisenoxyd unci -Hydroxyd 
ber, die ein Umwandlungsproduct des Magneteisens sind. Es folgt 
daraus, dass die ursprtinglicbe Farbe dieses Gesteins scbwarz ist, und 
erst durcb die Umwancllung des Magnetits in Hamatit und Limonit 
braunlicb oder rotblicb wircl. 

Das specifiscbe Gewicbt des sebr fein gepulverten Gesteines 
betragt 2’79. 

Die cbemiscbe Analyse lieferte folgencle Zablen: 
StO,.54-93 
Al^O,.17-73 
1%0,.13-55 
CaO.•.. 4-35 
MgO.0-80 
lu^O.2-89 
Na^ 0.4-94 
Gllibverlust ..0-96 
Mn 0.Starke Spur 

100-15 
Bei Anwendung derselben Berecbnungs-Metbode, wie bei den 

oben bescbriebenen Porpbyren, erbalten wir: 
17-12 

Na^ AI2 Siq Oie = 41*81 
CaAl.S^oOs -- 17-33 
CaStO, = 1-80 
MgSiO, = 2-00 
FeSiO, - 12-46 
Fe, 0, = 5-72 2) 

_ ■ 98-24 

9 1. c. pag. ^40. 
'^) Die gefiiodene Eisenmeiige [Fe.^ O3 = 13*55 Proceut; in keiuer der in dieser 

Arbeit augefiihrteu Analyseu babe icli Fe 0 von 0^ getrennt; es Avurde jedesmal 
nacb durcligefiilirter Oxydatiou die Gesauimtmeuge als Fe.^ O.^ bestimiut) babe ieli 
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l)er selir kleiiie Ma^*iiesia^elialt des Gesteiiies })eweist, (lass der 
Olivia iiur ciii selir untcr^’cordneter Bestandtlieil desselbeii sein kanii, 
dass dalier die Bestiiiinimig’ dieser Felsart you Websky als Olivin- 
Gabbro entscliieden irrig war. Dagegeii bestatigen alle petrograj)Iiisclien 
iind clieniisclien Merkmale des Gesteines, dass dasselbe ein iiii/weifel- 
hafter Melapliyr ist, and dalier voa Riiaier gaaz riclitig als solelier 
bezeicliaet wordea ist. 

Das Gesteia des Teaczyaer Schlossberges (Radaoj 
ist ia seiaea eonipactestea nad frischestea Partiea selir feiakdrnig, 
kryptokrystalliaisch aad rotlibraun gefarbt. Die ^likrostruetar dieses 
Gesteiaes ist derjeaigea des vorlier bescliriebeaea vollkoaaaea alialicli. 
Die Plagioklaslaiaellea siad ebeaso aasgebildet, aur weaiger friscli; 
zahlreichere milchig getriibte Partiea zeugen voa eiaeia weiterea Ver- 
witterniigsstadiaai. Ansser dea Plagioklasea koaiaiea seltene. kleiae 
Ortlioklas-Zwillinge aacli deai Karlsbader Gesetze vor. Alagaetit ist in 
geringerer Meage vorliaadea . dagegea siad rothe Eiseaoxydscbuppen 
aad Liaioaitstaub bedeutend zalilreicher. Audi das beweist, dass der 
Zustand dieser Felsart weaiger friscli ist. 

Zieialich zalilreicli zeigea sick unter deia Mikroskope hellgriialiclie 
kurze Saulcliea oder Kbraer voa uaregelmassiger Begrenzuag, die leb- 
hafte Interfereazfarbea aufweisen and selir scliief aiislbscliea. Es ist 
dies imzweifelliaft Aiigit. Enter dea Individuen dieses Aliaerals babe 
ieli eiaea Durclikreazuagszwilling gefiindea. 

Aiisserdeia. sielit aiaa selir seltene, verlialtnissmassig sclimale uad 
laage Saulcliea, die rotliliclibraua, zum Tlieil undurchsichtig uad laaglich 
gestreift siad. Es kdaate dies Rutil seia. 

Das specilisclie Gewicht der Felsart fand icli zu 2*84. Die 
Bestimniuag wurde sowolil liier, wie bei alien meinea aaderen bier 
citirtea Bestinimungea, am fein gepulverten Gesteine vorgeaommen. 

Der vorwiegende Tbeil des Eruptivgesteins bei Rudno ist als 
Mandelsteia aasgebildet. Die Mandela desselbea siad gewbbalicli 
langlicb, selir dicbt aneiaaader gelegen uad voa verscbiedeaer Grdsse. 
Sie siad fast immer mit einer weissen oder bell griialicbea weicben 
uad mitrbea Masse geftillt, welclie, qualitativ-cbemiscb geprilft, sicb als 
fast reiiies wasserbaltiges Magnesiumsilicat erwies mit sebr geringea 
Beimeagungea von Kalk, Tboaerde uad Eisenoxyd. Es fiibrte micb 
dies auf dea Gedankea. dass das ursprtiaglicbe Eruptiygesteia ziemlicb 
magaesiabaltig seia muss. In der That fand icb 3*33 Procent Mg 0. 

Von dea aaderen secundaren Mineralen , die sicb ia den Blasen- 
raumen dieses Mandelsteiaes gebildet baben, ist Stilbit erwabaeaswertb; 
derselbe koiaint ziemlicb oft in kleiiien (bis 2 Millimeter) bell gelblicb- 
grauen Krystallcben vor, die gewobnlicb polysyntbetiscbe Zwilliags- 
bildung aacli der Pinakoidtlacbe 010 aufweisen. 

In einem der verlasseaen Steinbriicbe auf dem Stidabbange des 
►Scblossberges fand icb in diesem Mandelsteine eine unformliebe, mebr 

folgendermassen vertheilt; Nacli Abreclmuug der fiir die ersten fiinf Formeln notliigen 
Kieselsauremenge blieben von der gefundenen Gesammtkieselsauremenge (54'93 Procent) 
noch 5*59 Procent Si 0.^, welche noch 6‘87 Procent FeO brauchen , um dainit 12‘46 
Procent Fe Si 0^ zu bilden. Den Eisenrest habe icli in Fe^ 0^ (Magnetit) umgereciinet, 
wodurch icli der mikroskopisclien Analyse gerecbt werden wollte. 

Jahrbucli der k. k. geol. Reichsanstalt. 1885. 35. Band. 4. Heft. (Rudolf Zuber.) 96 
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als kopfgTOSse Geode, die tlieilweise mit der oberwalinten weissen 
mlirben Masse (Saponit, DermatinV), ziim Tlieil aber mit krystalliniscliem 
weissem Quarz erfullt war; in der Mitte befand sick eiiie kleine 
Krystallgruppe von bell gefarbtem Amethyst. Pnscli erwalmt, dass sicli 
in dieser Gegend oft Achat- nnd Chalcedon-Kngeln linden lassen; ausser 
der obigen Geode babe ieh bier keine abnlicben Gebilde angetroffen. 

Das Eriiptivgestein selbst bestelit in diesen blasigen Partien fast 
ansschliesslich aus stark zersetzten Plagioklaslamellen. 

Der Mel a p by r von Szymota (Eegulice) ist demjenigen 
des Tenczyner Thiergartens am meisten abnlieb. Er ist dimkelgraidn’ann. 
stellenweise fast scbwarz, compact mid feinkbrnig. An Klliften siebt 
man oft Mangan-Anfliige. Blasenbildimgen sind in diesem Gesteine klein 
imd sebr selten. Ihre Ausfilllungsmasse ist gewubnlicb erdig, grllnlicb- 
braun; seltener Cbalcedon. 

Lbiter dem Mikroskope siebt man eine Structur imd Ziisammen- 
setznng, die mit derjenigen des Melapbyrs vom Tenczyner Thiergarten 
identiscb ist. Die Feldspatbe sind etwas weniger friscb: die Augitkbrner 
sind zablreicb, aber klein nnd grossentbeils bereits in Viriclit mnge- 
wandelt. Der ziemlicb zablreicbe Magnetit ist ebenfalls bereits zum 
grbssten Tbeil in Eisenoxyc] iimgesetzt. 

Die E r u p t i V g e s t e i n e z w i s c b e n R e g u 1 i c e, K iv a c z a I a 
nnd Alwernia sind liberbaupt bedeutend weniger friscb, wie alle 
Melapbyre dieses Gebietes. 

Die Hauptmasse, welcbe durcb die im NW. von Alwernia gelegenen 
Steinbritcbe aufgescblossen ist, bestelit aus einem feinkbrnigen grauen 
Oder rbtblicben Gesteine. Die Plagioklase sind ebenso aiisgebildet. wie 
in den oben bescbriebenen Vorkommnissen; sie sind bereits stark kaoli- 
nisirt. Die vorwiegend bellbrannen Augitkbrner zeigen oft eine langs- 
gestreifte Zwillingsbildung; sie sind aucb recbt stark in Zersetznng 
begriffen. Magnetit ist nur nocb sparlicb bemerkbar : er ist scbon fast 
vollstandig in Hamatit nnd Limonit iimgewandelt. Eine Specialeigen- 
scbaft dieses Gesteines bilclen sebr oft vorkommende Ansscbeidnngen 
von farblosem Kalkspatb. Derselbe tritt nicbt nur in mikroskopiscben 
Kbrnern auf, sondern er fiillt oft in recbt grossen Krystallen bedeu- 
tendere Hoblraume nnd Spalten aus. Eigentlicbe Blasenbildungen sind 
bei dieser Felsart bedeutend seltener, als bei derjenigen des Scblossberges. 

Das specibscbe Gewicbt betragt 2'802. 
Durcb einen kleinen Steiubrucb, den man am slidlicben Ende des 

Dorfes Eegulice angelegt bat, wurde die am starksten zersetzte Partie 
dieser Melapbyrplatte entblbsst. Das Gestein ist bier ziemlicb mlirbe, 
porbs, gran, oder durcb erdigen Viridit griin gefarbt. Die Plagioklas- 
leistchen sind fast vollkommen in Kaolin, die Augitkbrner in Viridit 
verwandelt. Icb fand im Ditnnscbliffe unter dem Mikroskope einen 
rbombiscben Querscbnitt, dessen spitzer Winkel etwa 80*^ betrug; der 
Querscbnitt war durcb eine rbtlilicli-braune erdige Masse erfiillt, inner- 
balb welcber nur nocb zwei kleine grunlicbe Partien im polarisirten 
Lichte lebbafte Interferenzfarben zeigten. Wir baben bier unzweifelbaft 
€ine Pseudomorpbose nacb Augit vor mis. Kalkspatbkbrner sind bier 
aucb zablreicb eingesprengt. — Die Porositat dieses Gesteins ist keines- 
wegs die Folge einer urspriinglicb blasigen (mandelsteinartigen) Aus- 
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hildiiiig* (ler Erii})tiviiiasse, was l)ci deni Melajiliyr von Kiidno gewiss 
der Fall ist, sondern sie riilirt viel elier von der Zersetziing imd Aiis- 
wittening der inineralisclien Bestandtlieile her. Die Poren sind nanilifdi 
inwendig- nicht glatt nnd riindlich, sondern nneben imd unfornilicli. 

Im Gesteine von Kegidiee faiid Xi ed z wi ed zki einen Kiesel 
sauregelialt von 53 Procent. 

Der f e s t e 31 e 1 a p h y r von P o r e h a nnd der denselben be- 
gleitende 3Iandelstein ist in jeder Beziebiing den Gesteinen des 'J’en- 
ezyner Scblossberges (Rudno) ahnlicb. Xeben den polysynthetiscb zu- 
saininengesetzten Plagioklas - Individuen zeigen sicli selten einzelne 
Ortlioklas-Krystallcben. Gelblicbe nnd grlinlicdie Angitkorncben (zimi 
Theile vielleicbt ancli Olivin) sind verbaltnissinassig gut iind friscli 
erlialten. Der ^lagnetit ist fast vollstandig in Eisenoxvd imd -Hvdroxvd 
verwandelt. Die in den lioberen Gesteinspartien sebr zahlreicli aiif- 
tretenden Blasen (3Iandeln) sind gewobnlicli zuerst mit einer Delessitlage 
ausgekleidet nnd dann init einer weisslicben 3Iasse aiisgefiillt, die baiipt- 
saehlicb von Kalkcarbonat iind wasserbaltigem 3Iagnesiasilicat besteht. 
Sebr oft kann man in diesen Blasenramnen Griippen von scbon rotben 
Heulandittafelcben finden, die eine Grosse von 4 31illiineter erreicben. 

Das specitiscbe Gewicbt des 3Ielapbyrs von Poreba ist '2'16. 
Die cbemiscbe Analyse der compactesten Yarietat gab folgende 

Zablenwertbe: 
SiO, ... . 50-63 
AL 0, 
Fe, 0, 
Mn 0 
Ca 0 

.MqO 
liio 
A ao 0 

15'59 
10-37 

2- 92 
6-62 
3- 03 
4- 98 
4-96 

99-10 
Dnrcb weitere Berecbniing finden wir fur die Feldspatbsiibstanzen: 

Ko AU__SiqO-^q . .. 29-50 Procent 
A (^2 AX^ Siq . . . . . . 4198 ., 
Ca~Al.2 Si.2 Og.. 5-22 ,, 

Eine fernere Reclinnng nacb der 3Ietbode, die in den im Laiife 
dieser Arbeit vorber angefiibrten Analysen in Anwendimg gebracbt 
wiirde, liefert keine befriedigenden Resiiltate. Die Ursacbe dessen ist 
zweifellos eine grossere 3Iannigfaltigkeit iind Yeranderlicbkeit in der 
cbemiscben Zusammensetzimg der einzelnen 31ineralbestandtbeile, wie 
aiicb ein gewiss weiter vorgescbobenes Umwandlungsstadinm derselben, 
als bei den iibrigen Gesteinen, die icb ans iinserem Gebiete analysirt babe. 

Alle oben bescbriebenen Eruptivgesteine, die icb, libereinstimmend 
mit Romer, als Melapbyre bezeicbnet babe^ sind von Tscbermak 
nnd K r e n t z — wie frliber erwabnt — als Porpbyrite bestimmt worden. 
Diese beiden ansgezeicbneten Forscber baben offenbar niir iiber ein 
sparlicbes nnd wenig friscbes ^lateriab verfiigt, an welcbem nicbt alle 
Eigenscbaften in genligend deiitlicber nnd cbarakteristiscber Weise 

9 Tschermak, Porphyrgesteine, pag. 239. 

96* 
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hervortraten. — Dass eine Bestimmung dieser Gesteine als Melaphyre 
entsprechender ist, wird diirch alle petrograpbischen und cliemiscben 
Eigenschaften geniigend bewiesen; besonders die letzteren scbeinen mir 
im vorliegenden Falle entscbeidend zu sein. 

IV. Zusammenstellung der allgemeinen Resultate. 

Wenn wir die allgemeinen Resultate der ganzen obigen Aus- 
fiibrungen Itberblicken, so ergeben sich folgende Haupt-Momente : 

1. Alle Eruptivgesteine des in Rede stehenden Gebietes sind in 
Bezug auf relatives Alter mehr oder weniger gleichzeitig, sowolil unter 
einander, wie auch mit den sie begleitenden sedimentaren Porpbyr- 
Tuffen und -Conglomeraten. Da die letzteren nacli der begrilndeten 
Ansicht von Romer, Altli und mir libclist wabrscheinlich in das 
„Rothliegende“ gehdren, so sind auch die ersteren dortliin zu stelleu. 

2. Diese Eruptivgesteine lassen sich in Orthoklas- und Plagioklas- 
Gesteine scheiden; zu ersteren gehdren die Syenit-Porphyre von Miekinia, 
Zalas, Sanka, Erywald und Baczyn, zu den zweiten die ]\Ielaphyre vom 
Tenczyner Thiergarten, von Rudno, Regulice, Alwernia und Poreba. 

h. In Hinsicht auf ausserliche Unterschiede (Farbe, Structur), wie 
auch auf die territorielle Vertheilung lassen sich diese Vorkommen mit 
bedeutendef Wahrscheinlichkeit in mehrere Eruptivcentra trennen. Wahr- 
scheinlich ist aber die Eruptionsstelle selbst nur bei der Melaphyrpartie 
von Poreba sichtbar; wo anders sind solche Eruptionsstellen bisher 
nicht zuganglich. 

Als solche besondere (d. h. aus besonderen Eruptionspunkten 
stammende) Eruptivgruppen betrachte ich: 

a) Die Porphyrdecke von Miekinia. 
b) Die Porphyrgruppe zwischen Zalas, Sanka, Baczyn und 

Erywald. 
c) Den Melaphyr im Tenczyner Thiergarten. 
d) Die Melaphyrgruppe bei Rudno (Schlossberg). 
e) Den Melaphyr im Szymotatliale. 
f) Die Melaphyrplatte zwischen Regulice, Kwaczala und Alwernia 

(die Gruppen e) und f) kdnnten vielleicht fiir eine einzige gelten). 
g) Den Melaphyr zwischen Poreba nnd Mirow. 
In weitere theoretische Speculationen will ich mich nicht ein- 

lassen und iiberlasse fernere Folgerungen — wenn solche mdglich sind 
— erfahreneren Forschern. 
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